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Editorial/SF-infern

Erfreuliches ist zu berichten vom

Schwarzcn Faden — im lSJahr seiner

Existenz. Erleben wir doch sci: geran—
merZeit ein konu‘nuierlich gesteigertes
Initeresse an demselben. Gleich mehr-

fach. Seilcns derLeserInncn undl Abon-

nenLInnen, die - immer noch zu wenig -

eineAuflage von etwaBOOOExemplaren
.ermbglichen und seitens der AutorIn-

nen, die uns verrnehrt und aus eigenem
EmschluB ihre Artikel zum Abdruck

zusenden. Artikel, die wir Euch auf—

ngmd ihrerQualitfitauch in ihrerganzen
Lange nicht vo'renthalten wollen.

Diese Entwicklung - so hoffen wir -

kamn neben dem Interesse an libertfirer

“Dd anarchistischer Diskussion awch

auf eine gesteigerte Wenschiitzung des

SChWarzcn Fadcns hindcuten.

1994 much konnten wir das breiterc

Angebot auffangen, indem wirden Um-_
fang der einzelnen Ausgabe von 72 an!

76 Seiten ausweimen. Bin Vorgehen,

dasnurvorfibergehcnd ffirEmspannung

sorgte. Denn trot: aller Bemiihungen

blliebunsundEuchsomancheBleiwfiste
nicht erspart; muBle die gestaltende

Kreativitém der Layounerlnncn immer

hfiufiger hinter der Dominanz des Wor-

tes zurfickstecken. Unbefriedigend fiir

alle Bcteiligtem war dies allemal.

Da wir auch weitcrhin gewillt simd,

méglichst vielen Personen und Themen

Raum zu geben, war cine emeute Dis-

kussion fiber Umfang und Erschei-

nungsweise des Schwarzen Fadens un-

umgfinglich. Gcfundcn wurde cine L6-

sung, die hoffentlich allen zum Vormeil

gereicht: Der Schwarze Faden wird

1995 erstmalig scit seiner Grfindung in

fiinf Ausgaben erscheinen.

Folio: Jiirgen Lichtenberger

Der neue Modus gewfihrieistet den

notwendigen Freiraum ffir Konzeprtion
und Gestaltung und verkiilzt die War-

tezeit auf das nfichste Heft. Natiirlich

wird sich dics wiederum in dcr Aktua-

Iitfit der Themen, Nachrichten und In-

formationen niederschla-gen.
Aber,- leider, leider - bleibt keine

Freude gfinzlich ungeiriibt.
Hatten uns schon in den Ictzten Jahren

die mehrfach gestiegencn Drucka, Pa-

pier— und Portokostcn zu neuen Kalku-

Iationen und vermehner Selbstausbeu-

lung gezwungen, so ware eine weitere

Ausgabe ohne gleichzeitige Preiserhfi-

hung unméglich. Verhindert werden

kann dies‘e nur dutch die Reduzierung
d‘es Heftumfamgs auf 68 Seitsn, was

einen Teil unscres neugewdnnen Spiel-
raumes wieder auffriBL

Alla Seiten mit Lust ffir Freihcit aus-

zufiillen, seiEIuch fiir 1995 versprochen.

Die keda/d/Ton

5F 1/95 [3]



Foto: Janet Biehl

Interview mii

Murray
Bookchin

van WolfgangHaug

Dos Gesprfich fund am

6.8epiember in Burlington.
Vermont stem.

Frage: [ch will Dick zuerst fiber die

anarchistische Bewegung in den USA

befragen, weil ich aux unseren bishe—

rigen Gespréchen herausgehb’rt babe,

daflDusehrvie!Krizikamsogenannten
”Lifestyle-Anarchismus" formu‘lierst.
Ich den/ca zwar, city/3 diese Strfimung in

Deutschland momentan nicht fiber

Handgenommen hat, aber dafl es dock

auch c'ihnliche Tendenzen gibt. die eine

Auseinandersetzung Iahnenswerz er-

scheinen lassen. Ofimals werden sol-

chen Kritiken pem‘inliche Motive wie

[[4] SF 3/94

Mifigtm’st Oder fihnliche‘s untem’ellt,

vielleich! beginner: wir deshalb damit,

var welchem politischen and philoso~

phischen HintergrundDuDeine Kritik

formulierst?

Murray Bookchinfisgabimmerzwei
Hauptsm‘jmungen im Anarchismus.

Die cine Strfimung kommt aus der

angloamerikanischen iiberaien Tradi-

tion und geht auf John Locke zuriick,

greift die gesamtc iiberaie Tradition

auf - bis him zu John Stuart Mill. Diese

liberale Tradition ism natiirlich keines-

wegs nur amerikanisch, sic hat andcre

Lfinder in gleicher Weiss beeinfiuflt.

Das beginnt mit der Theorie von der

Autonpmie des Individuums. Diese
Theone besagt, dafl man vom Indivi-

duum ausgehen muB, um zu verstehen,

wiedieGesellschaftaufgebautist.Das
bests an dicsem Ansatz ist die. These

von den “natiirlichen Rechten", d.h.

die Vorstellung, dais Menschen mit

ganz bestimmten natfiriichcn Reamer]

geboren warden. Ans diesem Ansatz

wird aber dann ’gefoigert, {(133 die

Gesellschafmichts anderes sei,alseine

Ansammlung von Individuen. Wic

diese “Ans

son, ist dabe
"

nicht immer? :,

woilte dies dutch a‘inen “Geseil-

schaftsvemag" gmgelt wissen. Aber

nicht nut dmcfiieamnemnschafm-
vem'ag wie er van Hobbes, Locke and
Rousseau vorgeschiagen wards, son-

dem auch durch dmekteVemfiée unter

den einzclnen Men-semen fiberdercn
Vemntwonlichkeiten, Vorteiie etc}. -

wag bei den VorataiiungenzProudhobs
cndcte. Proudhnn arbeiztetn an einem

System van Vermfigeh and dies acme

sich in der anarchigtischen Traditipn
fort bis hin mKwpoflcin. ‘

A

Aber da gibt es auch zine andere

Tendenzim Anarchismus,speziellmseit
Idem lQJahrhundert, mach der'FraiLn-
zfisischen anlutinn, uncf dasist die

sozialistische Sim-mung; Ich benutze

das Wort “soziaiismisch” jetzt nicht’im
Siam:der Suziaidemohaten nderainer

sozialistischen?ariei,sondemineinem
originfiren Sinn» wie auch Kxopotkin
6213 Won banum hat. Diese Tendehz

sagt aus, daB die Manschen immer‘in
‘einer Geselischaft ieben and 2119 Indi-



Viduen in dieser Gesellschaft mitein-

anderBeziehungen ankniipfen,dal3 die

Individuen ein Produkt ihrerjeweiligen
Gesellschaftsind undlgleichzeitig wie-

derum diese beeinfluBen. Um diesen

Ansatz noch zu verdeutlichen, will ich

noch fiber diese Aussagen, daB das

Individuum Produkt und “Beeinflus—

S“Jule/r” der Gesellsehaft ist, hinaus-

gehen: es ist eine historische Tatsache,
dd} 65 Zeiten gab, in denen die Leute

Von sich selbst nicht als Individuen

dachten. In vielen frfihen Stammesge-
sellschaften sahen sie sich nur als Teil

dffis Stammes, das gilt selbst noch fiir

die griechisehe Polis, in der sich die

Mllglieder der Polis gegeniiber ver-

antwortlich fiihlten. lDas individuelle

Dcnken entwickelte sich nur nach und
nach, 1m spiiten Mittelalter, mit dem

Aufstieg des Handels, in der Renais-

sance. Selbst die Aufklarung im

18Jahrhundert glaubte, (138 die Ge—

sellschaft das Individuum verfindert,
wenn man eine gute Gesellschaft hat,

llfitte man auch gute Individuen. Das

lSt ffir die Theorie des Anarchismus
und Sozialismus sehr wichtig. Der

ismus, der sich im Bolschewis-

Inns vergegenstfindlicht und im Staa

llnismus aufgelost hat, hat das Indi-

Vlduum dann einfach zum Inslrument

der Geschiehte gemacht, etwas, wozu

der Anarchismus immer in Opposition
ge$tanden hat.

Abcr festzuhalten bleibt, daB der

Sozialismus, in dem er der Aufklfirung

WERE, die Gesellschaft fiir relevamer
emgestuft hat als das Individuum.

>>Anarchismus

Das ist heulte zu einem groBen Pro-

blem geworden. Da die Arbeircerbe-

wegung sich auflfist, wir keine klas-

senbewuBte Arbeiterbewegung mehr

haben, ich rede erst gar nicht von einer

revolutionfiren Arbeiterbewegung,

weil alles eher zur Minelklanse gehfirt.
Auch die Anarchosyndikalisten haben

wie die Sozialisten keinen EinfluB

mehr. Dan ist nicht erst das Resultat

der Offnung des Eisemen Vorhangs

Oder des Berliner Mauerfalls, denn in

den USA ist diese Entwicklung viel

filter. Verkfirzi gesngt, seheint dem

sozialisu'schenElementheutzutagedie

Basis, eine populate Basis, zu fehlen.

Was deshalb mehr und mehr passiert,

ist, dlaB die alte amerilcanische indi-

vidualistisehe Tradition die soziali—

stische Tendenz immer Starker ver-

dréingt. Und deshalb bekommt der

Anarchismus in den USA — nnd zum

Teil auch in Groflbritannien — eine

immer individualistischere Perspek—
tive. In den USA ist diese individua-

listische Tradition noch viel ausge-

prfigter, weil 2.3. schon frfiher Ben-

jamin Tucker oder Lysandeir Spooner

sich als Anarchisten bezeichnethaben.

Was also heme passiert, ist die Ent—

wicklung einer individualistischen

Boheme. Anstelle einer dffentlichen

Bewegung, die sich einmischt, anstelle

einer Poliu'k, die Menschen gemiiB

libertfiren Vorstellungen zu organi-

sieren versueht, laufl ailes auf den

Begriff meine Autonomie hinaus. Eim

groBes Modewortheutzutagelch weiB,

dafi ihr Autonome in Deutschland liabt,

ist. sehr

schick
‘

geworden<<

daB es aumnome Spontaneisten in

Eumpa gibt, abez in den USA bedeutet

_

dasWortetwas Grundsfitzlicheres: Ich

bin das Zenlrum meines Universums!

Das ist die Art wie ich mich kleide,
wie ich handle, wie ich mich als heroi-

sches Indivuum verbalne, das kann

einerseits zum Terrorismus ffihren (was

allerdings in den USA kein aktuelles

Problem darstellt,wirhaben hiereinen

speziellen Terrorismus und das ist die

pure Kriminalitéitl), Oder das ffihrt

psychologisch zu Dingen wie sich die

Haarepurpum zu ffirben and sehr, sehr

unkonventionelll zu sein.

Das ist der Sehlfissel zu heutigem
anarchisfisehem Verbalten. Und das

ffihrt zu einem Anfiorganisationsver—
halten, weil der Glaube vorherrseht,
daB Organisation Unterordnung indi-

vidueller Eigenheiten bedeutet. Auf

diese Weise landet man bei Vomtel-

Iungen, daB Anarchismus und Demo-

kratie unvereinbar seien, weil Demo-

kratie bedeute, fiber Minderheiten zu

herrschen. In cine: Demokratie kann

dieMehrheiteineMnderheitabernieht

daran hindem sich zu beklagen, Ver-

finderungen einzufordern etc_.. Schliefi-

lich landet man bei der Konsens-Em—

scheidung. . .

Frage: Wenn ich hier unterbreche,
was ist verkehrt am Konsensprinzip?
Konsens-Entscheidungen sind unter

Graswurzelanarchist‘lnnen and auch

anderen Anarch‘istlnnen in Deutsch-

land and andemvo sehr gebrc‘iuchlich
and werden angestrebt.

Bookchin: Ieh weiB. Ich habe selbst

das Konsensprinzip in groBen Masseu-

bewegungen von einigen tausendMen-

schen wie derClamshell-Alliance (Wi-
derstandsaktionen gegen den Atom-

reaktor bei Seabrook, Mine der 70er

Jahre, Anm. W.H.) erlebt. In einer

kleinen Gruppe won 10-15 Lenten, die

einander kennen, ihre Ideen bereits

ausgetanseht haben und die verstehen,
von was die anderen ausgehen, ist die

Konsensentscheidung verstfindlich,
weil sie nach kurzer Disknssion Ent—

scheidungen moglieh macht. Wenn Du

abet2000 Lentezusammenbringst, wie

ich dies bei der Clamshell-Allianee

gesehen habe, dam bedeutet Konsens

zuallererst den Zwangsverzieht der

Minderheit auf eine andene Meinung;

SF 1/95 [5]



sie mfissen mit der Mehrheit abstim-

men, ob sic weilen Oder nicht, weil sie

sonst ais “unfrenndlich” eingestuft
werden. Zum zweiten bedeutct Kori-

sens in solch einer groBen Gruppe, (1213

Von vomiierein cine Entscheidung auf

dem niedrigsten gemeinsamen Niveau

angesiedelt wird, damit jade/r 211-

stimmen kann. Und als Drittes passiert,
wie esbci der Clamshell-Sachepassiert
ist, (138 die 2000 watt einigen wenigen
Sprechem manipuliert werdcn, etwas

was die CiamshelI-Ailiance, die cine

dcrgrt‘fiBten Umweltbewegungcn Mine

der 7061‘ Jahre war, van inmen zerstfirt

hat.

Eine wichtige Problematik mit der

Konsenscntscheidung ist abcr die

Minoritéit an sich. ES 3011 ja eine Min-

derheit geben, sie soil in ihrem Sinne

wciteraibeiten kénnen, sic soil cine

Mehrheit herausfordem und fiberzeu—

gen kénnen 11nd nicht ihren Ansatz

zugunstetn einer Einheitiiciflccit auf-

geben miissen.

Frage: Lafl uns noch einmal zu dem

Begnfl "Autonomie” zurt‘ic/ckommen.

Du siehst in diesem Wort vor allem den

[6] SF 3/94

individuellen Freiheitsbegrifl‘; hat die

“Autonomie” keine gesellschafiliche
Kompanente?

Bookchin: Nein, dafiir stem “free-

dom”. Von dem deutschen Wotrt“Frei-

heit” wurde das engiische “freedom”

abgcleitet. “Freedom” impiiziert ge-

selllschaftliche Institutionen.

Die menschliche Gestellschaft ist

mehr als cine tierische Herde. Sie is:

strukturierter. Tiers habert Bindungen
zur Mutter, zur Heme, das hat bio«

Iogischc Griinde. Wic bei den Men-

schcn die Familien, abet” das unteriag
Verfinderungen: die Menschen formten

Stfimme, Cians, die wiederum einem

Wechsel unterlagcn und es bildeten

sich S tfidte und Kommunen , alleArten

von gesellschaftiicher Organisierung,
Tiere kennen diese Mt der geseli-
schaftlichen Organisierung nicht.

Menschen bekc‘impfen ihre gesell—
schamiche Organisierung, verfindem

sic, sic batten demokratische,_repu—
blikanischc Oder monarchische Insti—

tutioncn auf etc. Wirsuchen nach neuen

Institutioncn.

Wenn also die individualistischen

Foto: Trotzdem—Verlegs Archiv

Anarchisten jetzt kommen and eager,
die GeseilschaftIst eine Ansammiung
von Individuen was. fiir Institutioncn
haben wit (1211111? Wenn sic meinen,
6313 3.11133 durch clan Knneensprinzip
gerageit werden 1111113 wie 3011 31:1de
Emscheidengen treffen? Dank: deJnn
wirldich jede/r dasseiiie? Des yam ja
naurig and w“urcie eher zu einer zu-

kunttigen Geseiiecheft Ewen in tier

ein “aligemein rWiil‘evhenscht——wie
bei den Jakeiamem, (tiein der Fren—
zfisischen Revolutiondiesen Willcn

zuletztmitderGui‘Ilotinedurchsetzten.
E11131 wrchng,31ch damn zuerimem,

dais der Unterschied zwischen auto-

nomy 11ndfreedofider Umerschiedist

zwischen einer Geseilschaft, die als

Ansammiung von Individuen gesenen
wird und die1m Endeffekt van irgend—
etwas geieitet wird, nicht einfach nur

(lurch den Staat, eher 81611011 dnrch den

Freien Marktt Erinnem wir 11113, dais
die iiberaien Theoretiker weniger von

der Freiheit 1113 van der F’reiheit dos

Handcls sprachent.U11d daB sic die

Gesellschatt um dieHandeiswmege
hemm konsiitnierten weilten miteinem
Minimum an Regiemng. Kim; gcsagt:



all das ist komplizierter als es die

simplizistisehe Fonnulierung von der

“Ansammlung der Individuen” nahe-

legt. Eine solche Formuliemng ver-

Steekt die Tatsache, daB es verschie-

denste Motive, Verbindungen nnd Or-

ganisationen gibt, die diesen Orga—
nismus Gesellschaft beeinflussen. 1m

“Freedom”-Begriff wird die Ge-

schichllichkeit einer Gesellschaft er-

kannt, es wird gesehen, daB das Indi-

yiduum ein Produkt der Geschichte

131, Gal} sich die Vorstellungen von

freedom en lwickeln, daB sic wachsen.

_Die Vorslellung von freedom, die wir

In der alten Linken halten,als ich in der

kommunislischen Bewegung war, in

der 30er Jahren, (was ich vor langer,

1a“getZeitaufgegeben habe), warrein

ékonomischer Natur. Wir glanbten an

die klassenlose Gesellschafl, wir

giaubten, daB alle Probleme sicli in

emer klassenlosen Gesellschafl auf—

Idsen wijrden. Und das war eine sehr

fortgeschrittene Version von freedom

gegenfiber der poliLischen freedom—

VOrslellung aus der Franzosischen

Revolution. Aber es war nicht fort—

schriulich genug. Freedom schafft

nichtnur die Klassen ab, sic schafft die
‘

Hierarchie an sich ab, das isl eine viel

Vf'eitgefaBLere Vorsiellung. Daraus

Sxehtman,danreedomeineGeschiclhte
hat und die Art einer freien Gesell-

SChafl, die wir anereben, hat eng mit

der Vorslellung von freedom zu tun,

dlc wir entwickeln. Auch das Indi—

Vlduum andert sieh; als ich jung war

bcdeutete 7..B. schwul sein eine

SChande. Leute, die schwul waren.

wurden fast gelyncht, so daB niemand

gCSagL bane, er/sie ware schwul oder

lesbisch. Heute reden wir von den

Rechlen der Homosexuellen (gay-
“ghLfi 11nd wir reden schon lange von

Frauenrechten, die fiber o‘konomische

Cilcichheit hinausgehen. Aus diesen
Viel breiler gefacherten Vorstellungen
V0“ freedom ergibt sich aber auch eine

gréBere Anforderung an die Institu-
UOnen einer freien Gesellschaft!

ZusammengefaBt bedeutet der Un-

lerschied zwischen autonomy und

freedom, daB die autonomy statisch

blelbt, sie basiert auf einem Indivi-

duum, das irgendwie durch seine Ge—
burt existiert, sie basiert nicht anf ge-

sellschaftlichen Institutionen oder

Vcrantwortlichkeiten, auBer in einer

ncgativen Abgrenzung, daB man nichts

tun 3011, was dem anderen schadet. In

freedom steckt die Erkennmis, daB es

eine gesellschaffliche Organisation

geben muB, daB alles, auch die Voro

stellung von freedom einerhistorischen

Entwicklung unterliegt, daBl neue

Institutionen entwickelt werden, neue

Forrnen von Individualilat auftauchen

und neue Verantwortlichkeiten und

Rechte in Erscheinung treten.

Von diesen zwei Traditionen, die

ich mal die individualistische and im

weitesten Sinne sozialislische Tra-

dition nennen will, is: Iezzlere, also die

antikapitalistische und antihierarchi-

ache, Sprich die revolutionare, in den

USA mehr und mehr in den Hinter-

grund geneten. Und mehr und mehr

junge Leute gehdren zu diesem indi-

vidualistischen Yuppie—Typ nnd es tut

mir leid es zu sagen, aber viele von

ihnen nennen sich Anarchisten. Dabei

folgen sie bourgeoisen Vorstellungen,

eine neue “Innerlichkeil” ist groB im

Komrnen, insgesamt handeit es sich

um apolitische Vorstellungen, nicht

um antistaadiche Vommllungen, son-

dem um die Haltung: ‘ja nicht in

gesellschafdiche Affaren verwickeli’

zu werden. In dieser Tendenz liegt es

dann, daB die Bonrgeoise bzw. deren

Modeschdpfer, deren Filmemacher,

deren Medien nach immer neueren,

vern'jckteren Lenten suchi. Als z.B.

Maos Kulturrevoluu'on in China lief,

wurde es in New York Mode, die

Uniformen der Roben Garden zu ver-

kaufen und es gab LeuLe, die in diesen

Uni formen zur Arbeil an dieWallstreet

gingen. Spater wurde es Mode, sich

ganz in schwarz zu kleiden, und alle

Boutiquen begannen schwarze T—

Shirts, schwarze Hoseen, ja sogar

schwarze Masken zu verkaulfen! Und

man konnie auch T-Shins mit dem A

im Kreis don kaufen. Und die Leute,

die es kauften, wuBlen meist nicht,

warum sie dieses A trugen und fur was

es stand. D.h. der Kapilalismus hat

keinerlei Probleme mit dieser auto-

nomy. Sie ist prima, sie produziert
neue Bcdijrfnisse, neue Modem und

neue Lebensstile und jede/r schlieBt

sich diesen neuen Lebensstilen an. Ich

habe ein Buch, einen “Fuhrer” zu den

diversen Lebensstilen! Es ist unglaub—
lich; es kam 1977 heraus. Im Vorspann
hieB es, PoliLik ist nicht mehr wichu'g,
was zahllistdieSelbstverwirklichung.
Das Buch ve'isprach, Wege zu einem

AI(P
Alternative Kommunal Poiitik

I Wenn mensch fiber alle Gebiete

der Kommunalpolitik cine grand-

legende und kompetente Einfiih—

nmg sucht,
I wenn die wichtigsten Konzepte,
Programme und Diskussions-

ansatze von BfiNDNIs 90/DIE

GRIUNEN zu den mhlreichen

Politikfeldem mud ums Kathaus

abgcsteckt warden sullen,
I wenn zudem der Bedarf Bach

weiterffihrenden Literaturhinwei—

sen, Adressenverzeichnjssen,
schnell auffindbaren Stichworten

etc. besoeht
-- tja, dann. Dann benotigt

mensch einfach das

«Handbuch
fI‘Jr alternative

Kommunalpolitik»

fiber 40 Autorlnnen haben dam-in

ihr Wissen fiir Ratsmitglieder,
Verwaltungsmitarbeiterlnnenund
Aktive aus Initiativen zur

Verfiigung gestellt., Das Buch

umfafit 415 Seiten und kostet 45.-

DM (zzgl. 4.» DM Porto). Ein

vergleichsweise geringer Preis fiir

das, was drinsteht!
38*

fibrigens: Wer die «Alternative

Kommnnalpolitik» -— die seit 15

Jahren erscheinende Fachzeit-

schrift der .6111an iii: “Kom~

munalas/Kommunalos“ —— noch

nicht kennt, sollte Asche anf sein

Haupt streuen, Bufie tun und

ganz, ganz schnell ein kostenloses

Probehefi sowie unseren Gesamt-

katalog anfordern.

Bestelladresse:

AKP—Redaktion und Vertrieb

Luisenstrafie ‘40

33602 Bielefeld

Tel; 0521l177517, Fax: 05211177568

Fachzeitschrift: fiir

alternative Kommunalpolitik I
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SChaft”, auf die soziale Sphfire um—

lenken. Das haben z.B. die Anarcho-

SYHdikalisten versucht, als sie die Fa-

brik zur offentlichen, politischen
Sphere machen wollten, we die syndi—
kalistische Gewerkschaft die Trager-
schaftfibemahm. In einer freien Gesell-

schaft muB es aber eine politische
Sphiire geben, in der die Leute sich

nicht mehr als Arbeitet‘ oder Intellek-

luelle ffihlen. Ich mochte gem davon

ausgehen, daB beides kombiniert wer-

den kann, wie sich dies schon die 4Ser.

KTOpoLkin Oder Marx ertréiumt hatten.

Wir mfissen also diese politische
Sphiire en twickeln und diese bestimmte

Vorstellung des freien Bfirgers, der

kein Klasscnphfinomen mehr ist. Nicht

mehr die Klasse sondem die com-

munity (Gemeinschaft. in der mensch

lebz, Anm. W.H.) bestimmt den Cito—

5/611, ein Begriffaus der Franzésischen

Revolution. Damals kam es nicht auf

den Beruf an, den einer ausfibte,

.sondem auf die Tatsache, daB jemand
1n die Versammlung seines Bezirks

gtng und sich einmischte. Und das ist

kelngfil‘ingerUnterschied.Lallesmich
am BeislPiel derSpanisclien Revolution

verdeutlichen:

'Als die Arbeiter in Barcelona durch

ngNTmeKmmmmuexmeanae
uPel’nommen batten, verhielten sich
Viele Arlbeiter, obwohl sie den Betrieb

kollektiviert batten, wie “Kollelktiv-

kapllalisten”, d.h. sie traten in Kon-

k"”9112 zu anderen kolleklivierten

Betncben derselben Branche, auch
Wenn diese ebenfalls von der CNT

kollektiviertwaren. DieCNT ihrerseits

beanspruchw die Ffihmng dieser Kol-

lektwierungen und schuf, ob sie es

Wollteodernicht,eine neueBfirolo'aLie.

Wenn du in eineBetriebsversammlung
gmgsr, warst du kein “freier Bfirger”,
dfl gingst als Textilarbeiter, als Inge-

flleur etc., d.h. du blieb‘st ein Produkt

uldustrieller Strukturen und du hattest

Cl" Spezialintcresse zu vertrcten, das

nicht vom allgcmeinen Interesse der

Gemeinschaft (community) ausging.

Picpolitische Sphéire muB Teil einer

originfircn libertfiren Theorie werden,
dabei muB einer neuchyp einer sozial

Sngflgicrtcn Person entstehen, die ich

freien Bfirgcr” (citizen) nenne. Es

86h} um die Wiedergewinnung der

Politikl‘zihigkeit ffir alle. Die Leute in

den USA glaubcn immer weniger an

den Stant. Wenn man an den Staat

glaubt, erhéilt man eine Politik, wie die

der Grfinen, die wie in Deutschland ins

Parlament und in Regierungen gehen.

Man erhéilt Begriffe wie “reprfisen-
tative Demolo‘atie”, das ist kompletter

Blfidsinn, man kann keine Demokratie

fiber Reprfisentation verwirkliclmen.

Das ist eine Widerspruch. Don wird

auch keine “Politik” gemacht, was sie

praktizieren ist “Staatskunst”. Wahre

“Politik” ist das Management einer

Gemeinschaft durch die Leute der Ge—

meinschaft selbst, durch Versamm—

lungen; es ist die Verwaltung einer

Gemeinschaft durcli Delegierte, die zu

jeder Zeit unter der Aufsicht der Ver—

sammlungen stehen, Es kann heute

also auch nicht nur dai'um gehen,

alternative Institutionen wie Food

Coops, firztliche Versorgung etc. auf-

zubauen, so wichtig diese auch sind,

sondem es muBdiese politische Sphfire

in einer Stadt geschaffen werden. In

groBen Stfidten in der Nachbarschaft,

den Stadtteilen, in kleinen anf Stadt—

ebene. Don; mfissen die Menschen da-

ran arbeiten, die Kontmlle fiber ihre

Stadt, ihren Stadtrat etc. 211 erlangen.

Das sell jetzt nicht heiBen, dafi der

Anarcho-KommunalistdieseKontrolle
nutdeshalb anstrebt, um etwahinterher

die Kontrolle fiber die sanitfiren An-

Iagen einer Stadt auszufiben. Was

danach kommt und sehr wichtig ist,

ist,dafifiberregionaleKonffiderafionen
geschlossen werden. Konffiderationen

die in radikaler Opposition zum Staat

stehen. Die Konfoderationen fordern

Zustfindigkeiten zurfick, die der Staat

den Kommunen fiber hunderte von

Iahren weggenommen hat. Man kann

alsokeinenkommun‘alen Anarchismus

in einer einzigen S tadt verwirkllichen —

genalusowenig, wie man einen Sozia-

lismus ineinem landaufbauen konnte.

Erst wenn es Konfoderationen gibt,

kann es gelingen, den Staat zu schwfi-

chen und mehr und mehr Zust’cindig-

keiten zurfickzuerlangen.

Das bedeutet ffir mich ffir eine ge-

wisse Zeit ein System dualer Macht.

Und diese zweite Macht wendet sich

gegen den Staat. D.h. abet au‘ch, daB

kein Kommunalist sich je ffir einen

Landtag oder gar Bundwtag Oder das

Reprfisentantenhaus aufstellen lassen

darf. Es geht um einen Kampf, den

Swat zu unterminieren, nicht zu par-

tizipieren. Ich hoffe, daB dies friedlich

nu I l L
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moglieh ist, daB der Staat ausgehfihlt .,

werden kann. DaBder Slantnichtgegen

eine Mehrheit vorgehen kann. Aber

ieh werde sieherlich keine Neonazis

fiberzeugenkennen und ich werde auch

damit rechnen mfissen, daB es Leute

gibt, die gegen uns vorgehen. D.h. daB

wir LmS gegebenenfalls auch verteidi-

gen mfissen.

Noch mal betcnen will ieh, daB die

Vorsltellung von Kommunalismus

nichtsmitden Konzeptenderdeutsehen
Grfinen zu tum hat. Sie haben sieh ja
nicht nur far iokaie Wahlen, sondem

auch fiirLand— und Bundestagswahlen

aufgestellt. Damit haben meine Vor-

stellungen nichts gemeinsam. 1011 will

keine Panei, ich will ein System von

Konféderationen. Aber ich will auch

etwas anderes sagen: unterAnarchisten

gibt es eine schon geradezu mystisehe
Furohtdavor zu wéihlen. Darunter sind

viele gute Genosslnnen and ieh kann

ihre Grfinde verstehen. abet wenn es

fiir alle Wahlen gilt, hat es eiwas

Mystisches. Sie wollen auch bei loka—

len Wahlen nicht abstimmen und sie

wollen sich aueh auf lbkaler Ebene

nichtorganisiertain Wahlen beteiligen.
Sie arbeiten auch nicht in der

Nachbarschaft,umNachbarschaftsver-
sammlungen ins Leben 2n rufen. Aber

darum wiirde es zunéichst gehen,Nach—

b‘arschaftsversammlungen zu initieren,
auf allen Ebenen, his zuletzt Stfidte

wie Frankfurt ocler Berlin down so

durchdrungen wfiren, daB eine Stadt-

konfoderation méglich wird.

Das ist nicht unmfiglieh. in der

Amerikanischen Revolution findet sich

das Beispiel von Boston. Um 1860

war es die dritzgroflte Stadt der USA,

nicht mit Millionen, alber mit Hunderte

tausenden, und sie wurde dutch eine

Stadtversammlung “regiert”, als diese

zu groB wurde, teilten sie die Stadt in

5, 10, 15 Distrikte auf, so daB es spatter

15 verschiedene S tadtversammlungen
gab, zu denen alle kommen konnten

(mitderEinschrfinkung,daB esdamals

wieder vor aliem nur die Manner wao

ren). Die Ergebnisse wurden Dele-

gierten mitgegeben, die diese ver-

schiedenen Versammlungsbeschliisse
zusammenbrachten. Dabei gab es

keinen Biirgermeister.
Oder blieken wir auf die Parisei'

Kommune. Der Swathatte Parisin 60

Distrikte aufgeteilt, die Delegiene
wfihlen sollten, wie spfiter 2.8. Robes-

pierre, Marat,
\

Danton etc. Vor tier

Revolution entschieden die DistIik‘te,
sich nicht mehr als Staatsorgan zu ver-

stehen und anstatt ihre Meinung an die

Parisei Stadtregierung zu delegieren,
tagten sie selbst weiter und. wurden zu

einer neuen Auteritfie Die Staatsorgane
entwickelten sich also eigenstéindig!
In derAbsichtden EinfluB der D‘istrilkte

zu beschr'z'tnken, reduzierte die Stadt—

regierung die Distrikte auf 48. Durch

die gréBere Ausdehnung dieser, jetzt
in Sektionen umbenannten Distrikte,
sollte erreicht werden, dafi deren Ab-

stizmmung s'chwieriger wiirde. Doch

diese Sektionen wurden noch revo~

lutionéirer als die Distrikte zuvor und

1793 schufen sie die "Kommune der

Kommunen". Was bedleutete, daB die

Kommune von Paris nur den Beings-
punkt fiir Kommunen in ganz Frank-

reich darstellen wollte. Organisiert
sollten alle Kommunen dutch lokale
Versammlungen werclen. Sie wolllten

die Nationalversammlung — also den

republikanischen Staat ~ abschaffen.

Warum enable ich das alies? Weil

es vielen Genossinnen immer einfach

fiber die Lippen kommt, 2n sagen, ein

Stadtrat ist leidiglieh die Kreatur des

Staates. Aber laB mieheinesklarstellen,
eine Kreatur ales Staates kanln unter

radikalen Bedingungen von einerradi-

kalen Bewegung aucli gegen diesen

umgedreht werdeni

Auf einer lolkalen Ebene kann ‘der
Staat nie sieher sein. dafi er in revolu-
tionfiren Zeiten die Kontrolie beliéilt.
Var allem wenn sich die Meneehcn

direkt treffen and entscheiden. Nattir-
lich kann es Einsehrfinkungen ‘geben,
wenn wie in Berlin, Bremen cider
Hamburg dew: Shadow finanziell ic.B
direki abh‘ongiag von derRegiernng ist,
damn ist es niehtanmebenswert direkt
in den Senatzu genera. eondem ehcr
zahireiche Vexsammlungen in den

Stadtteilen zuorgnmeioren, immer‘ mit

dem Ziel, daflder 5mm an Einflnliund

Kontrolle verifient. ‘

Wenn ich Dick richtig wrote/w, bist

Du bereit mi: einigen anarchiatischen

Vorstelilungen and Prinzipien zu bre-
chen. um die Relitifia’higkeit und den

gesellschafll‘ichen Einflufl einer anar-

chistischen Bewegung wiederhefzu-
smile». Dies wnrde verbal ale ’Vikiua-

listening ales Anarchismus” imziier
wieder gefardert. wobei ouch selbst-

kritisch‘e Tam anklangen. aber die

Umsetzung fie! ibislang 53hr schwer.

. l
Entweder gelingt es dem

Anarchismus wieder "Poiitik" zu

betreiben and eine, organisierte
Bewegung anfzubauen oder ‘der

Anarchismus wird zu einer Art
Boutique endetm tier Boheme Oderin
einem Persfinlichkeitskult, bei dem es

darum gem die eigenen Wfineelie‘ zu

befrieiiigen. Darin wiirde dear Anar-
chismus ein Teil emExtesandustrie
(Dabei hab ink13 niehts gegenextasy,
ich liebe extasy, inn liebe dos Vedan-

gen ...Lacht) l

Der Anamhiemus mufi wieder‘zu
den Menschen spreehen, nicht nun zu

lllflS selbst. Ermufipolitikfiihig werdcn

fiber unsere Kreise hinaue.
*
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Bug-.1
_‘ Hogefeld

rund die

“Legendene
bildung”

van Michael m7k

Gelegcndich gclingt es den Vertreter-

InnCn dcr schreibenden Zunft auch

den hangesoltensten Konsumen [en von

Druci‘ierzeugnissen in einen Zustand

V0n Ubelkeil zu versetzenJch meine

nichtjene ailmglichen dumm—deutsch

knalligcn Aufmacher diverser Boule—

Vardbléitter, oder den national rassi-

slischen, inteliektuell verbréimten Ce-

rebralmfill derJungen Freiheit, hier ist

nichts anderes zu erwarlen. Es ist

vielmehr ein Artikel der TAZ der

{Heinen Unmut errcgt, weniger weiil

ICh derPriihofberichIsersmttungsphase
real-grfiner Politik in dieser Zeitung

flachweine, sondem weil einederartige,
fible, hetzcrische Tendenzschreibe
einfach die Dimension Lolerierbaren

schlechten Joumalismus (auch den der

TAZ) bei wcitem fiberschreitet. Die

Rode ist von Edit Kohn‘s “Legenden-
bildung”, einer angeblichen Enlgeg—

nung auf die Prozcsserkliirung von

Birgit Hogefeld.
Der halbseiLige Artikel , erschienen

am 10.12.94 unter der Rubrik “Mei-

nung und Disskussion”, ist ein wiistes

Gcmenge subjektiver Wahrnehmung
und Untcrstellungen.”Sie lc'ichelt viel.

Schon beim ersten Hereinkommen in

den Frankfurter Gerichtssaal [achelt

Birgit Hogefeld so stolz geschwellt.
als sci der Krieg derRAF um die Ko'pfe

. durch Bad Kleinen schon s0 gut wie

Sewonnen. Morgens vor Prozessbe—

ginn hatte sic einem Fernsehteam er-

kla'ren dfitfen . sie wisse schon wie das

Velfahren ausgeht. Bei der RAF weif)’
man so etwas. Man wird immer zu

lcbenslc‘inglich verurteilt , ObWOhl man

unschuldig ist. RAF-Mitglieder sind

das immer. Sie haben sich stets ange-

maflt, zu definieren, was Mord is! and

was cine revolutionare Tat."

Fr. Kohns analytischer Blick dringt

tief und erfaBt was sich den meisten

der anderen Augen an Wahrnehmung

eaniehl, und siezweifelt : ”Zweifel am

Absurden. Lc’icherlichen desRAF—Pro-

zessrituals.: Besetzungsriige, Befan—

genheizsantrag, Prozesserklc‘irung and

Antrag auf Unterbrechung, weil ihr

schlecht sei von der Autofahrt, bei der

die Hc‘z'nde mit Handschellen auf dem

Riicken gefesselt waren. Sie (Birgit

Hogefeld) kicherte dazu wie ein Kind,

auch ein biflchen mi 1' Stargefiihl . Soviet

Aufmerksamkeit um z'hre Person war

me.

Erstaunlich wie weitdie Kennmisse

Frau Kohns reichen und wie sensibel

sie Birgit Hogefeld als auch das Pro-

zessgeschehen beurteilt, “absurd and

lc‘icherlich, wohl wahr, und auch ritua-

lisiert, aber das groteske per se, dieser

Verfahren falltilhrniehtauf. Kein Wort

von den Vorkon‘trollen der Zuschauer-

Innen, bis in die Su'umpfhosen mancher

Frauen hinein, die riesige Trennschei-

be, die das Geschehen dahinter als ein

juristisches Schauspiel in Aspik er—
scheinen l‘ziBt, Bundesanwiille 1n wein-

roten Roben und samLkragener Smart-

heir und, fiber allem Lhronend, Richter

Schieferstein mil seinen beiden Kol—

legen, richtend sozusagen. Wie ver—
sehieden doch die Wahmehmung sem

kann.

Doch nicbt genug, aus der sicheren

Distanzderjenigen,die weitgehend frei

fiber ihre sozialen Kontakte verffigen

kann, schwadroniert Fr. Kohn fiber

Birgit Hogefelds Schilderungen ihrer

Isolation,auestiertihrdieFluchtin die

"Rolle des heJdenhaften Opfers”, das

sich offensiehfiich bravourés derEmo—

Lionen der Zuschauerlnnen und vie!-

leicht sogar Teilen der Presse bedient:

"Sie spielt auf der Klavialur der k01-

lektiven linker: Erinne‘rung, erheischt

Mitgefi‘ihl‘." Selbst vor den Richtem

scheint ihr Talient zu fiberzeugen :"Sie

bekam z'hre Stunde Pause, obwohljeder

wuflte. dafl die Ubelkeit gelogen war”.

Die Aultorin entbiddet sich nicht ram
.

Thema Isoiationshaft zum gieichen

Argumentationsrepertoire zu greifen,
aus dem sich S taatsschutzinstitntionen

seit den siebziger Jahren zu bedienen

pflegen, wenn persénlicher, menseh-

iicher Kontakt auf zwei Stunden pro

Monat beschrfinkm wird, aber damit

argumentiert wird, Fernseher, CD-

Player und bis zu vier Tageszeitungen
stfinden schlieBlich zur Verffigung. Es

geht offensichtlich auch gar nieht da-

rum sich mit dem Problem der Isolation

auseinanderzusetzen (Birgit Hogefeld
hatseitihrer Verlegung nach Frankfurt

Preungesheim wenigstens Kontakt zu

anderen Mitinhaftierten), sondern

darum Birgit Hogefeldeine bestimmte

Rolle und Haltung zuzuweisen : ”Dds

Image mufi stimmen, und darum geht
esfi‘ir sie var allem anderen im Praze/J’.
Die Heldin, das gefolterte Opfer die

personifizierte Unschuld , denktafient-
lich fiber die Zukunft der RAF nach,
ohne auch nur eine Silbe fiber die von

derRAF zu verannvorteten Todesoner
zu verlieren.” Frau Kohn mfiBte es

besser wissen: Als ffir die TAZ Schrei-

bende kdnnen ihr die im selben Organ
zum Thema erschienenen Artikel wohl

kaum verborgen geblieben sein, so

auch nicht das sogenannte TAZ-Inter—

view, in dem sich Birgit Hogefeld kri~

tiseh mit der Gesehichte der RAF und

einzelnen Akrionen auseinandlersetzt;

So 213. mi: der ErsebieBung des GI

Pimental : "Die Reaktion der RAF auf

SF 1/95 [1 11;»



Prospekt gegen Ruckpono bei:
DDK deenickerstr 4 10997 Beriin

diese Kritik (an tier Ermordung Pi— ~

mentals) war die Ausgeburt der Igno-
ranz gegemZber alien :"daflKrieg is!

”

- das ist natfirh’ch keine Antwort. [ch

nenne dieses Beispiel nicht zuft'illig
and auch nur deshalb. weil die Er-

schieflung des GI einer tierschwersten

Fehler der Zeit war. sondern weil ich

dabeidenke,daf]geradediese lgnoranz
der RAF gegem'iber jeder Kritik die

Tit‘ren zugeschlagen hat. Ht‘z‘tte sich

die RAF der Kritik ojfen gestellt. ht'itte

das unweigerlich zit sehr grundlegen-
den Diskussionen auch fiber Fragen
wie “revolutiont'ireMoral “und “Wer-

te” geft‘t‘hrt." (B.H.)
Die perfide Absicht Fr. Kohns wird

deutlich (wenn ich nicht nu: einfach

Dummheit und schlechteste Ausein-

andersetzung mit dem Thema unter—

stellen sol!) wenn sie sich zum argu—
mentativen Fortissimo steigen:

”...Auch derBegrifl’der “extralega-
[en Hinrichtung. Die Verteidigerin
fiihrt ihn zum Todvan Wolfgang Grams

ein. Das ist geschickt, denn der Tod

van Grams is! in der Tat nicht atgfge-
kit'z'rt Die Semantik der Menschen-

rechtsorganisationen ist der Honig,
der die jungen Sympathisanten lock:

[12] SF 3/94

and an dem sie kieben bleiben. Dabei

ist der Begrijf der extralegalen Hin-

richtung ein Terminus an: Falterre-

gimen Sfidamerikas. Deutschland is:

nicht Chile and nicht Argentinien. 1m

Prozess dient der Begrifl'dem Zweck,

die rater: Lt‘impchen moralisch ieicht

empérbarer Menschen reflex/waft zum

Glfihen zu bringen. Extralegale Hin-

richmng = Terrorregime 2 Iegitimer
Widerstand = RAF.” “Die Morde an

Schleier, Panto, Buback und schliefi-
lich an dem US-Soldaten waren tab

sdchlich Hinrichtungen, extralegale
Hinrichtungen, genaugenommen. Die

RAF Kommandos haben vie! gemein~
sam mit den sfidamerikanischen T0—

desschwadronen."

Es ist wahrscheinlich mfiBig sich

dartiber zu streiten, ob Fr. Kohn wirk-

lich sowenig Kenntnis von sozialen

and historischen Zusammenhfingen
hat, um Tausende ermordeter and ge-

folterter Gewerkschaftlerlnnen, Jour-

nalistlnnen und anderer miBliebiger
Personen, die gegen den Staatsterror

ihrerRegierungen revoltierten, gleich-
zusetzen mit den “Opfem der RAF”,
“denen von dieser ebenfalls keine

Menschenrechte gewiihrt wurden“.

Dies ist die Mar von derGleichheit der

Opfer und der Gleichheit der Tater—

Innen, losgeltist aus ihrem geschicht-
lichen und geselischaftlichen Bezug ,

alles beliebig, vetgleich— und aus—

tauschbar. Genau dies verunméiglicht
abet ein Begreifen, eine Analyse und

letztendlich ziuch Kritik an den Ak-

tionen der RAF - Oder reduziert alles,
wie der Artikel von Fr. Kohn, auf die

Ebene dumpfster Platiti'ide.

Die notwendige Kritik an der RAF,
~0der besser gesagt an den inzwischen

deutlich zu "Page getretenen verschiea

denen Fraktionen derFraktion,kommt

eben nicht umhin, so sie emstgenom—
men werden soll,sich an den jeweiligen
zeitlichen und gesellschaftlichen Be-

zfigen zu orientieren. (Gerade wenn es

um die auch von Birgit Hogefeld ge—
forderte Moral und Werte geht). So

wie es unmbglich ist den antiimperiav
listischen Ansatz Ulrike Meinhofs,

Anfang der siebziger Jahre losgelfist
vom Krieg in Vietnam zu sehen, so—

wenig mach: es einen S inn die gegen—

wértige Auseinandersetzung in und um

die RAF losgelfist vom Etfahtungs-
kontext z366316!sz Jaimehnts zu

bewerten.

J.Diese Pratnisse gilt ftir alle Be ei—

ligten and Wafemmemvmamo-

Jahre hinwegemehrederwem
A

darisch, Krmitgegenuberdem V

*

text”. (Bspw. die Diskuesinn tier 1.

Libertaren Tagein FEM) 4

Um es vorweg an nehmen; Wir, (‘lie
wir bei der RAF, Fewer heftig krili-

sien(t)en, sind? auch wean wit andere

Wege beschritten haben nieht we-
sentlich weiter in der Lasting be-

stimmterProblemegekommen. Esgeht
alsonicht, wit;youmanchenvennuttitet
werden magi um Ides selbstgefailige
aufdieeigeneSchulterklopfen,Markez
"Wir haben es schon immer gewufit".
sondem um dieWiederaufnahmeeii‘ier
Diskussion, die geffilm wettien muB.
soil der Beton in den Keefer: nicht

endgtiltig die Oherhand gewinneng
Genau in diesem Sinne,ist es Birgit

Hogefeld zugutezuhatten,daBsieuhd
dies unter teilweise erheblichem Ge-

gendruck Von Teilen tier Inheftierten
RAF versucht, nichtnur dieKonflilite
parenter zu machen and begeit ist,
Zweifel an der Gfiiu‘gitefl alter Mexi-
menzu iiuBetnmhnMabeieinen Gang
nach CanossamdieAmnederBundes-
anwaltschaft anzmreten.

Die von ihi’ feetgestellten Mangel
am alten Selhszverstttndnis cler RAF,
"die glatte Sick:der Wei!" “die retile
Widerspnieheniehtsz'eht",derMangel
an "Berez'tsehty? zur seibstlcritt‘xchen

Reflexion" stehen dahei ftir einen an-
deren selbstkritischen Umgang niit
der eigenen Geschiehte. ‘

lhre Darsteilimg der Binge anter-

scheidet sich wohlmend van der linea-
ren Sicht friiheret Erkléimngen, die,
stets um revoiutinnfire Gradtinigkeit
bemiiht war Begfifflichkeiten bspw.,
wie die der “Westenmpfiischen Gue-
nlla" (AD CCCRAF),def

vortdieStin
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GruDPen propagierte “rcvolutioniirc

Sprung dcr rcvolutionétren Kampfc in

den NATO-Staatcn" wurdcn damals

ZUm Ersatz dcr mangelndcn Einbin-

dung in die sozialcn Auseinandcr-

Setzungen innerhalb dcr BRD; die

Illusion ciner “Europfiisicrung des

Widcrstands" auf Guerilla-Ebcnc,
'

markierte beispiclhaft das Bestrcbcn,

Stfirke vorzutiiuschen, wo kcine war.

Der Zunehmendcn Intemationalisic-

rung des Imperialismus und dcr Kon-

solidicrung dcr “Festung Europa”
Wurdc cine Front entgcgcngestellt, die

ehcr die Fiktion cincs européiisiertcn
Widcrstands ausdn‘ickte, als daB sic

ciner realen Gcgenmacht eincs “vor

Ort" vcrwurzelten sozialcn, cmanzi-

pativcn Prozcsscs entsprach.
Der “Front”-Begriff, stand exem-

piarisch fiir die spcziellc Sicht der

Pingc: fiir die “klare” Analytik vom

:Oben und Unten” der gcscllschaft-
llchen Verhiiltnissc, dic konsequent
cin- und untcrordnete: Wir und die

Andcrcn, Kapital gcgen Arbcit, Impe-
rialism us gegen “die V61kcr".

Diese, von Widerspriichenbcrcinigte

Wflhrnehmung,vermindcrtcdicrealen
Wtderspriichc,dasantiimpcrialistische
Wcltbild btigelte die Unebcnheiten
giatt: machte Staat und Herrschafts—

SYStcm im UmkchrschluB monolitisch,

geschlosscn. Anstatt die Kfimpfc ent-

la“g der Widcrsprfichlichkciten zu

organisieren, anstatt die Rissc und

Britchc im Funktionicrcn dcr kapita-
llSlischcn Wirklichkcit zum Gcgen-

Stand dcr Aktion zu machcn (wenn cs

dcnn schon so schwer ist, die Norma—

lltiit dcs Funktioniercns zum Auscin-

andersctzungspunkt zu machcn), wur-

dc cine “imperialistische Einheit” de-

finiert, die nur noch cine moglichc
Antwort zulieB: Dem “Imperialisti-
schcn Gcsamtsystcm" konnte nur noch

militiirisch bcgegnet werdcn.

Die Strategic dicses bewaffneten

Kfimpfcs folgte nicht den Erfordcr-
nlssen cincrpoiitischcn,bessersozialen
Auscinandcrsctzung, die sich am kon-

krctcn Lebcn der einzelncn Menschcn
1n cincr bestimmten Situation ent—

wickcit, sondem sie entwickelt sich

Passend zum Weltbild des Antiim-

perialistischcn Kampfes, sich gréiBten-
teils nahrcnd aus unvcrfindert giiltigcn
Postulatcn: "Die Dialektik von Revo-

lution and Konterrevolution.... das ist

die Dialektik der Strategie des Anni

imperialistischen Karry’es: daf)’ durch

die Defensive, die Reaktion des Sy-

stems, die Eskalation der Konterrevo-

lution die Umwandlungdespolitischen
Ausnahmezustands in den militiz‘ri~

schenAusnahmezustandderFeindsich
kenntlich macht, sichtbar - and so.

durch seinen eigenen Terror, die Mas-

sen gegen sich auflm’ngt, die Wider—

spru'che verscwtft , den revolutioniz'ren

Kampfzwingend macht.”

(Bewaffnetcr Antiimperialistischcr

Kampfund die Defensive dcr Konterrevo-

iution in ihrcr psychologischcn Kricgs-

ffihnmg, Der Kampfgd chichtungshaft,

Komitecs g. Folter 74)

Die in militaristischc Logik miin-

dcndc ideologischc Gradlinigkcit und

die cingcschrankte Wahmehmung des

antiimperialistischc Wcitbilds fiihrten

zu grotesken Fehlcinschiitzungcn:

"Dieimperialistischen Staaten kb'nnen

aus ihrer substanziellen Instabilitdt

unddemfortschreitendem Verlust ihrer

Legitimitc‘it nur noch ihre Potenz zum

Herrschen demonstrieren. Sie sind

heule mit der Tatsache konfronliert.

daf)’ sie fiZr kez'ne einzige ihrer Mafi-

nahmen einen passiven Konsens ha—

ben.
" (Gemcinsame Erklarung RAF und

ActionDirecte )

Es war kaum moglich mit cincr

Einschfitzung mchrdaneben zu liegcn.

Es ist genau die chrcinstimmung mit

dcm System, die Menschcn nicht nur

passiv, sondem auch hochst aktiv in

Verbaltcnsmuster des vorwegcilendcn

-Gchorsams, das dcs sogenanntcn Ak-

tiv-Btirgers odcr auch dcs Denunzian-

ten bringt.
Der iiber alle subtilen Herschafts-

Foto: Welf Schrotcr

mechanismen wcggehende “Front-
'

linicnvcrlauf'derantiimperialistischen
Strategic konntc wcder Gcspiir, noch

Strategic,gegeniiber den dicMenschcn

okkupiercnden und kon'umpierenden
Machttechniken entwickcln.

Einc Schwierigkeit mit dcr dic RAF

nicht alleincstand. Sowenig die Aus-

cinandcrsctzung mit subtilcn Hem

schaftsmechanismen Eingang in die

Global- und Masscnstrategic des Anti-

impcrialistischen Kampfcs fand,

sowcnig gelang es den (bodcn-

stfindigcren ) Sozialen Bewegungen,

profundc Antworten auf die “Sichcr—

heiten” dcs Systems, die hochflexible

Integrationskraftodergardie Annchm-

lichkeit gutbiirgcrlicher Existenz zu

cntwickeln, die wescntiich mchr zur

Schwfichung diverser Einzeibewc—

gungen bcigctragen hat, als Polizei-

knfippel odcr Knast.

Birgit Hogefeld hat recht, wenn sic

daraufhinweist, daB Kéimpfcsich nicht

ausschlieBlich an der Negation von

bestimmtcn Verhé'tltnissen orientiercn

kénnen. "Da wo andere sich mit dem

Kampf der RAF identzfizierl haben,
war es immer éfler die Identifizierung
mit der Kompromzfilosigkeit der An-

grt'fle statt einer Identifizierung mit

den Zielen. Die wurden immer un-

deutlicher und haben sich aus den

Angriflen der RAF nicht mehr ver-

mittelt."

Gcgcnmachtkannmilitantscin,abcr
nicht militiirisch. Sic ist unlosbar an

emanzipative Prozesse gckntipft, die

sich seibstkritisch auch mit den Aug»
sten der Mcnsehcn auscinandcrsetzen

mtjssen. Emanzipativc /rcvolution2irc
Prozesse entwickeln sich nur gcgen

Herrschaftsstrukturcn-nichtmitihncn!
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Herbert Schnoors

Bananenrepublik

In Form einer Banana, so der Diissel-

dorfer Ministerialbeamte Wolfgang
Dfiren in einem Bericht fiber die

“Wiederaufbauhilfe Irakisch-Kurdi-

Stan” an den Landmg NRW, zieht sich

das Siedlungsgebiet der Kurden im

Irakenuamg der iranischen Grenze nach

Sfiden. Ein Ort, den sich sein Diensthenr

als Schauplalz eimes “Musterbeispiels
neue; Fluchglingspolitik” auserkoren

hat. Aufdie Dr. Herbert Schnoor mach

eigenem Bekunden stolz ist. Er meint

damil allerdjngs nicht, daB in Sfid-

kurdistan Zentrale Aufnal‘nmeein-

richtungen mach nordrheinwestfali—

schem Muster errichbet warden. Nein,
Hauser und StraBen werden gebaut,
um Fliichtlingen Riicksiedlung und

Selbstversorgung zu erméglichen.
Schnoors Ministerium ist mit mehr

als einer Mio. DM jwfihrlich in diese

‘Kurdenhilfe involviert. Geradc das

nordrheinwestféilische Beispiel zeigt,
wie diese Hilfe menschenwfirdjge Exi—

stenzbedingungen verhin‘dert.

Im Mai 1994 brach im irakischcn

Kurdistan wieder Krieg aus. Die Be—

waffneten der Demokratischen Partei

Kurdistans (IDPK) and Patriotischen

Union Kurdistans (PUK) liefem sich

schwere KAmpfe. Auf beiden Seilcn

nimmt die ausgepowerte Bevfjlkelrung
mitPlfinderungen der jew‘eils gegneri-
schen Bfiros undLagéran den Kfimpfem
teil. Trotz zahlreicher Bemlfihungen
v‘on kurdischen Parisian aus allen Tei-

len Kurdistans, des (mi: US—amerika-

nisch‘er Unterstfitzung agierendem)

oppositionellen irakischen National—

kongresses (INC) und der soziali-

suischen Internationale (SI) flammen

die Kampfe immer wieder auf.

Iranische Truppen und die Kampfer
der “Islamischen Bewegung Kurdi-

stans” griffen massiv in die Kfimpfc
ein, ebenso wiedie tfirkischeLuftwaffe

durch die Bombardierung vermeim—

licher Basen der Arbeiterpartei Kur-

distams (PKK), Hunderte von Town

und Verletzten unler den Partisanen

und der Krie
[14] SF 3/94
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msse waren nicht beriicksichtigt wor-

den. Bis heute daucrl z.b. der Disput
ZWlSChCn Grundbesitzem und Bewoh-

“9le um mil NRW-Miueln gelbaute
Hauser in Barzan und in Nachbardér-
fern an_

"‘Der Wiederaufbau der zerstbrten

Dorfer,” so der vom Auswiiru'gen Amt

“30h Kurdistan entsandte Gulachter

Prof. Khosrow Saidi,
“

[wurde] mehr
1m DhySischen Sinne interpretien. Es

Werden Hauser gebaut und man wun-
'

den sich, warum sie leersnehen, warum

ans‘igar. vermietet oder verkauft wer-

“

. n emem Dorfbekomml sogar ein

mbgostashar” (einfluBreicher und ver-

irakgender chemaliger Berater des

de
ischen

Regnnes) ein Hans, und in

iselben Region mfissen melhrere

Haushalte in Ein-, Zweizimmerwoh-

$11186“ gedrfingt leben, weil sie kein
aus erhalten haben.”

PROJEKTPARTN ER

KDP-BARZANI

grimfihnung an die ailiierte Schutz-

_

eschréinken sich die Hilfs-

iirsojikte NRW’s auf die nahe der tur-

A

C

en Grenze liegenden Gebiete

mfldlya und Barzan, das Stammes—

i633;
der Barzani-Familie, die die

Sich deherrs‘cht.
Bei der Auswshl hat

Séhlich
13

NEW-Landesregierung
ei c

I die Sichtweise der KDP zu

deg”: gemschl. Das Stammesgebiet

teste arfipl-Eamilie,
deren prominen-

kurd? "glicd Molla Mustafa die

7Oer‘JSChC Beyegung in den 60er und

70er 13:51:61] fuhrte, 'war schon in den

Zcrstcs
Fen das Ziel paaduslisener

Allei
fungs- und Vertrexbungspoliuk.

Wid
“[868 Kemgcbiet des kurdischen

19926r3landes,
wne es im NRW-Berichl

.

gcnanm wird, is: es allerdings
mchi.

Salim
den Dorfwiederaufbauprojekten

WUrzy, Shanandari, Hassne und Alka

ti

c die Pastel duekt als implemen-

Grenden PIOJektpartner eingesetzt.

KID—11383 gesehieht nicht nur, weil der

_

'Vorsnzcnde Masoud Barzani
Sleh Verpflichm fiihlt, “diesem be-

sonders gepeinigten Teilder kurdi—
sch‘en 'Bevdlkerung beim Wiederauf—
bau seiner Heimat zu helfen”, sondem
aUS handfesten Interessen.

'

Unter den Bedingungen von Em—

bargo und Krise ist es fur die politische

Mach: entscheidend, inwieweit es ihr

gelingt, Resourcen von auBen fiir die

Lindemng der Not der Bevdlkerung

zu mobilisieren.

DIE

MENSCHENRECHTSBILANZ
DES P’ROJEKTPARTNERS

Im Jahresbericht 1993 der US-ame-

rikanischeu Menschrechtsorganisation

Middle East Watch wird kn'tisch be-

merkt, (133 die von KDP und PUK

gestelltekurdischeAdminierationauf
Herrschafispraktflvzen autoritfin‘er Re-

gimes im mimeren Osten zurfickgreift.

Im Machtbereich der KDP hat es seit

Anfang 1993 eine Vielzahl von un-

geklfirten Morden an politisch‘en

Oppositionellen und Anhfingern der

nordkurdischen PKK gegeben. Auch

ein assyrischer Abgeordneter des kur—

dischen Parlaments wurde ermordet.

Amnesty International lastete in einer

im August 1994 verdffentlichten Er-

kifirung sowohl KB? 315 auch PUK

Ubergriffe gegen die Zivilbevc'jlke—

rungen undGefangenenerschiefiungen

an. Bekannt is: auch, daB einige lokale

KDP—Kommandeure eng mit den [fir-

kischen Sicherheitsbehdrden zusam-

menarbeiten und fur diese such An-

schlfige ausfiihnen.
Ein anderer Aspeklt der KDP—Macht

ist ihr Verhfilmis zur Vergangenheit.
Der Begriinder der parteinahen Hilfs-

organisation Kurdistan Reconsimction

Organisation (KRO), “Scheich” Ma’-

moun Briflcani, mittlierweile Minister

fur Wiederaufbau in der Regional-

regiemng,istein ehemals hochdmierter

Funktionfir der Baath-Regierung in

Kurdistan, der von Saddam Hussain

persfinlich fiir seine Dienste ausge—

zeichnetworden ist. Bei derZerstfirung
kurdischer Dfirfer in der Vemich-

tungsopcration ANFAL waren 1988

Baumaschinen fiber Behelfsbriicken

in die Berge geschafft warden. Bau-

maschinen aus dem Bestand von Brif-

kany, der damals SnaBenbaudirektor

der Provinz Dehok war. Er ist wish-

tigster Kooperationsparmer des nond-

rheinwestfi‘ilischen Hilfsprogmmms.

ORDNUNGSFAKTOR

AUCH HIER

Von Nprckheinwestfalen unterstfitzt

wurde die Einrichtung eines Bums der

irakischen Kurden in Deutschland. Als

Vertreter Wurde Dilshad Barzani,

Foto: R. Marc/transparent
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jfingster Bruder des KDP—Fiihrers Ma-
”

soud Barzani benannt.

Der auch fiir Sieherheit zustéindige
Dr. Diiren, dessen Amtszimmer ein

Barznni-Protrait schm fickt, kiimmerte

sich in rfihriger Weise um den jungen
Barzaini. Dfiren, in dessert Zustfindig-
keitsbereieh auch das Wirken des 80-

linger Kampfsportlehrers Bemd

Schmitt ffir den Verfassungsschutz
féillt, braehte den Kurdenvertreter

gleieh in einer Polizeikaserne in St.

Augustin unter 11nd stellte ihm Bewa-

cher an die Seite, die bei jedem Ge-

sprfich des Knrdenvertreters anwesend

sind.

Barzani und sein innenministeriell

angeheuerter Ghostwriter Alexander

Stemberg-Spohr maehten dann auch

gleieh Knrdenpolitik - tiirkiseher Art

allerdings. Sie beschuldigten in ihrer

ersten fiffentlichen Erkl'a'trung im No¢

vember 1992 die nordkurdische PKK,

die mit der KDP und PUK in Kurdistan

nach heftigen innerkurdischen Kéim~

pfen gerade ein Waffenstjllstandsabo

kommen geschlossen hatte, des Ter-

rorismus, der Spendenerpressung und

des Heroinhandets in der Bundesre-

publik.
Argumente, die von Bundesinnen-

minister Kanther bei seinem im No-

vember 1993 verhiingten Verbot kur-

discher Vereinigungen und Symb01e( !)
dankbar aufgenommen wurde. Die

Begn‘indung seines Verbots Lrug vor -

Herbert Schnootr!

KOLONIIALE

VERHALTENSMUSTER

Das Engagement in Kurdistan hat

durehaus auch eine neokolonial-treu-

handschaftliche Dimension. Nicht

anders ais auf nordrheinwestféilischen

Arbeitséimtem werden Kurden ohne

.

Job 211m Arbeiten angehalten fiireinen

Tagelohn von 1,50 bis 2 DM. Ar-

beitswillig sind sieja, stelltderChmnist

aus dem Hause Sehnoor beruhigt fest.

Beim Umgang mit den Schutzbe~

fohlenen ist man nicht zimperiich. Da

wird vom Projektleiter einer bundes-

deutschen, mit der Abwicklung von

NRW—Mitteln betrauten Hilfsorganié
sation einem kurdischen Provinzgou-
vemeur schriftliich und im Namen der

Bundesregierung mit dem sofortigen
Abbruch der deutschen Hillfe gedroht,

[18] SF 3/94

falls er weiter die Sieherheitsmafinah—
men der Teutonen obstruieren sollte.

Grandder kurdischen Bedenken: Die

BIaulichttruppe, wiedas vom Arbeiter—

Samariterbund (ASB) gestellte Per—

sonal des bundesdeutsehen Verbin-

dungsbfiros Zakho in Kurdistan Hebe-

voll genannt wird, ist van 2611 21.1 Zeit

bewaffnet - und das nicht nur bei der

Jagd naeh Wildsehweinen und Bfiren,
der man siclh ganz im Sinne des Ver—

bilds aus Radebeul ansgiebig witdmet.

KEINE ANERKENMUNG,
ABER ABSCHIEBUNG

“Die jahrelange systematische Zer-

stérung Kurdistan—Nordiraks ist bei-

spiellos. Es handelt sich hier nicht um

die flblichen Verluste und Zerstfi-

rungen, die nach Bfirgerkfiegen bzw.

regionalen Konflikten zu sehen sind.

Es sind nicht nur die Verluste an Men-

schen1eben end/Oder die Zerstfirung
vonGebfiuden und Bracken. DerTerror

des irakisehen Regimes hatvie! defere

Wunden in Kurdistan zurfickgelassen.
Das kurdische Volk 11111chverloren.

Hier wurde versucht, ein stnlzes V011:

systematisch zu demiitigen.”
So urteiltder vom Auswéirtigen Amt

bestellte GutachterProf. Saidi fiberdie

Lage in Kurdistan ~ and fordert die

Anerkennung Knrdistans ails ffidera-

{iver Teiistaat (Bundesland) des 113k.

durch die UN.

Anerkannt hat Nordrheinwestfalen

den kurdischen Federalstaat higher

nicht, allerdings wurde materielle Hilfe

filr die kurdisehen ParlamentswaMen
im Mai 1992 geleistet. Die angebiich
unabwaschbare Stempelfarbe, die

Schnoor 2111 Verhinderung van Wam-

failschungen liefem lieB,entpuppte sieh

als durchaus abwaschbareHeischfarbe
ffir Schlachtereien.

Selbst bei der Erfiffnung eines Ver-

bindungsbfiros der Kurden beharren

NRW-Regierung undl Auswfirtiges
Amt daranf, daB dies keinen offiziellen
Status htaben $011.

In Asylverfahren aflerdings verwei—

sen die Entscheidenden des Bundes—

amtes fur die Anerkennung auslfindi-

scher Flfichtlinge zynischerweise auf

die “quasi staatliche Gewalt” die kar-

dische Behfirden im Nordirak ansfiben

- als Vorwand, 11m das Asylbegelhren
von Flfichtlingen aus der lebens—

get‘aihrlichen Schumone abzulehnen.

» 1 1
‘
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ALS PRAVENTWE

ABSCHIEBEfiAFT

Aueh in der Bundesrepuhlil; 131 NEW
Vorreiter einer neuen Flfiehtlings-
politik: Lager 111111 Sehnellverfahren,

Massenajbsehtehungen.neuerdmgsdcr

Einsatz privafierWaehdienete111 (km
Absehiebeknéieten All 1133 geschieht
mverstéirktetqmfieeenderfaktzsehcn
Abschaffung 1161 Asylreehts dutch dic

Anderung den Artilkeis 111 des Grund-

geselzes Der 111111111011 erwit‘kte R1111];-
gang der AsyAhewerberznhlen um

26,4%131; nachdem 1111111 der Arbeits—
gememschaft £111 A5311 mitmassiven

Menschenrechtsverletzungen an den

deutschen Grenzen erkaufti
‘

Dense1ben Vorwmf mufl sieh die

NRW—Knrdenhflfe aneh gefallen las-
sen. Niclht r1111: dafi die humanitélre
Hilfe fiir die Verti’efnng der Krise und

das Ausbreehen vein Verteilungskon-
flikten mitverantwmtlieh int. Ange—
siehts der answeg‘lesen Situation \in
der UN-Sehutzione. die zu einem der

geffihrlichsten ‘G‘rebiete der Welt

geworden 1st; ver'ziehten 1111 met mehr

Menschen aufs Bleiben 11nd flieheti.
Wie etwa die knrdisehen ”bo‘at

people”, die illegal von der ttitrkiseh‘cn
Agfiiskiiste milt kleinen Fischerboetcn

auf die grieehischen Inseln fiberzu-

setzen versnefltert Dntzende von
'

Menschen emanken. Andere wurden

in Gdeehenm‘id inhaftiert eder in die

Tfirkei zurfickgeechnben Oder jenc
aehtFlficlhtendenclieAnfangMai 1994
schwerverletzt111 einem Contained1n

Kiel entdeekt warden, in den sie nach

einem IangenWeg durehdieehema‘lige
Sowjetunion in Riga geselimnggelt
wordenwaren Die Staatsanwaltschaft
hieBeslapidarinderAgenturmeldnng,
emitteit.

Nieht znletzt auf westliehen Dru‘ck

verhfingte die kurdische Regionalic-
gierung schliefih'elm 1m August 1993
eine Ausreisesperre.

Das nordrlteinwestffilische Beispiel
mach: Schule — 1m neuesten Lagebe-
rich: des Auswé’irtigjen Amtes heiflt es:

“Ffir Absehiebnngenin den kurdisch
kontrollierten “11:11 des Irak bietet si‘ch
der Weg fiber die Tiirkei an." .1
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Politische Akt’ivistinnen

fflr Volk und VoterlondI?

Organisierte (Neo)—Faschistinnen in de

Skingirlfront Deufschland (SFD) und

rDeutschen Frauenfront (DFF), in der

in Women for Aryab Unity (WAU)

von Ant/e schwarzmeier and 577(6) Wunderfich

Das dominante Bild faschistischer

Idmlogie und Propaganda in Bezug
auf Frauen ist zwar das der ‘arischen‘

Mutter, die viele blonde', blauaugige
Herrenmenschen’ produziert, doch

daS bedeutet noch lange nicht, daB
Frauen -

sowohl im Nationalsozialis—

mus als auch heute - nicht dennoch

alftwe politischc Rollen fibernehmen

kennen. Sei es als Funktioniin'n, als

Pubhzistin unter anderem frauen—

femdlicher Ideologie, als Organisatorin
“Dd

yerlaBliche Kontaktperson Oder
als dte Frau im Hintergrund, die die

InffaSImktur bereitstellt. Der Job der

Spltzelin war schon immersehrbeliebt
und daruber hinaus gab es eigentlich
dud}: immer schon die Moglichkeit,
‘Sélte an Seite‘ mit dem Kameraden -

m1t der Waffe in der Hand’ - fur’s

aterland zu kampfen.
Irn Nationalsozialismus leisteten

unter anderen die Hitler-Jugend und

der Bund deutscher Made] die Vorar~

hen fiir militfirischen Drill. Ende 1944

gmgcn 150.000 freiwillige Frauen als

elferinncn zur Luftwaffe. (...)

IFinde der 70er Jahre schreibt Karl-
elnz Hoffmann, Leiter der Wehr—

iportgruppe Hoffmann, folgendes:
{Us Ergebnis der Auswertung aller

mu Frauen in militarischen und para;

txJ

militfirischen Bereich gesammelten

Erfahrungswerte, sind die WSG — Mai—

den als fortschrittliche Komponente

den WSG-Gruppen zugeffigt. Wie sich

bishergezeigt hat, wollen unsere WSG
— Maiden auf keinen Fall ‘Milttar-

maskottchen’ sein. Siewollen knalllhart

mit dem bei uns dblichen Leistungs—

anspruch konfronuiert werden.”
.

An anderer Stelle heiBt es: “er

haben einzelne, richtig motivierte

Kameradinnen kennengelernt, die

durch Harte und Anpassungsfahigkeit
auch den hartgesottensten Gegnem

weiblicher Unterwanderung letztllich

Bewunderung abnt’jtigten. So wie die

Dinge heute liegen, bedeutet der Yer-
zicht auf weibliches Personal kemen

Vorteil mehr. Da der Schwerpunkt un-

serer Arbeit im politischen Bereich

liegt, stellen sich uns zusatzliche Auf—

gaben, die sogar sehr viel besser von

Exponenten des schoneren Geschlechts

fibemommen werden konnen, als vom

WSG - Mann bisheriger Pragung.

Wichtige Rollen werden sie zum Bei-

spiel bei der Beschaffung von Aufkla-

rungsergebni'ssen zu spielen haben.”

Und auch in den 90cm sind Frauen

bei gewalttatigen Angriffen und An-

schla'gen dabei. Im lctztcn Jahr haben

sich Berichte fiber schlaglq'aftige Re-

nees (‘Skingirls ’) nach dem Motto“Ieh

saufe wie ein Mann, also prtigele ich

mich auch wie ein Mann” - so eine

Uberschrilft im ‘Spiegel’ u gehauft. Sie

sindbei Aufmiirschen wiedem
‘

Trauer—

marsch furRainer Sonntag’ in Dresden

und dem alljahrlichen ‘Rudolf—Hess-

Gedenkmarsch’ zu finden. Im August
1993 in Fulda waren sogar auff‘allig
viele Frauen'anwesend. Sic unterstii—

Lzen ihre ‘Kameraden’ schlagkraftig
und betfitigen sich oft als ‘Anheizer-

innen’.

Ein Beispiel: Am 17.0ktober 1992

Uberfallen 10 Jugendliche ein Flficht-

lingswohnheim in Halberstadt. Dabei

werden drei Vietnamesinnen Opfer
einersogenann ten sexuellen Notigung.
Ihnen werden die Kleider vom Leib

gerissen und Vergewaltigungen kon-

nen erst im letzten Moment durch das

Eintreffen der Polizei verhindert wer.

den. Beteiligt sind auch zwei 13- und

14 - jahrige Skingirls. _

Es soll hier aber kein falscher Ein-

druck erweckt werden: Es war und ist

immer nur ein kleiner Teil der (Nee)-
Faschistinnen, der aktiv gewalttatig
ist. Das hat mehrere Grfinde. So ent-

brennt im faschistischen Lager immer

wieder der Strait dariiber, ob Frauen

fiberhaupt militantwerden kennen und

81F 1/95 [1 9]
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durfen. Aufierdem haben Frauen fiber ..

ihreSozialisaLion meisteine wesentlich

hfihere Hemmschwelle was konkrete

Gewaitanwendung anbelangtals M511-

ner. Aber, wie bereits angedeutet, sind

dieMdglichkeiten fiirquen in faschi-

stischen Strukturen aktiv zu warden,

vieli‘aitig. Genausnwenig wie es ‘die’

(Neo)—Faschistin als Stereotyp gibt,
gibt es cine eindeutige Ideologie, die

die Rolle der Frau unabfinderbar fest;

schreibt.

Aus den oben genannlen Beispieien
11nd Zitaien wird vor allem eines deut—

lieh: die sogenannten (New-Faschi-
stinnen unterscheiden sich kaum von

ihren ‘Schwesnem’ im Nationalsozia—

lismus, (1 . .)

Aufgrund dessen finde ich es falsch

von ‘Neofaschistlnnen’ zu spreehen,
da die Vorsiibe ‘Neo' eine - nicht nur

zeitliche — Distanzierung asnoziiert.

Daraus folgt cine teineise Verharm-

losung. Damit aber die Generation

derer, die bereits im Nationaisozialis-
mus aktiv waren von den spfiter gebo-
renen unterschieden werden kfinnen,
komme ich nicht umhin die Vorsiibe
‘Neo-’ zu verwenden. Um die Gefahr
derVerharmiosung weitestgehendauf—
zuheben, werde ich ‘Neo’ in Kiammem
seizen.

Konkretisieren iassen sich inhali—
liche Kominuitfiten, aber auch einige
der vielen Mfigiichkeiten, die sich fiir

Frauen in NS-Strukturen bieten, am

Beispiel (neo)—faschistiseher Frauen-

organisationen wie der Skingirlfront
Deutschland (SFJD) und der Deutschen

Frauenfront (DFF). Irn folgenden geht
es um die verschiedenen Aufgaben,
Rollen und Strukturen von Faschi-

stinnen, aber auch um die von ihnen

propagiente Ideoilogie - vor aliem in

Bezug auf Frauen. Nicht zuIetzL stem

sichdieFrage nach dem Spannungsfeld
zwischen den propagierten Frauen-

bildern und den Lebensrealitéiten der

Frauen in der politischen Praxis (nee)—
faschistischer Strukturen.

Die Deutsche Frauenironi

(DFF) - eingebunden in’s

‘braune Neiz’

Auf den ersten Blick soil die DFF als

eine eigenstfindige Organisation von

11nd fur (Neo)~Faschistinnen ersehei-

neu. Sie haben ein eigenes Programm,
eigene Organe und eine eigene Orga-
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nisationsstruktur. Berniiht diesen Bins
drunk zu waiuren, bemnen die DFF—
Frauen in ihren Publikationen immer
wieder ihre Selbstfindigkeit und ihre

Unabhéingigkeit. Stutzig macht damn

allerdings schon die Tatsaehe, dafl fant
alle leitenden Positionen in der DFF
von Frauen besetzl sind, deren Ehe—
manner Oder Freunde bekannme Kader
in (neo)—faschietischen Organisationen

. sind.

Das allein ist natiiriieh noch Rein
Beweis fiirdie ‘Abh‘angigkeit’ derDFF
von anderen Strulcturen.

Bei genauerer Untersuchung ergibt
sich jeduch, 111143 die DFF fest111 die
Struktur der GdNF (Gesinnungsge~
meinschaft der Neuen From) einge—
bunden131: und suwohl ideologisch als
auchorganisamrisch abnolutmitdiesen
fibergeordneten Strukturen konforrn

geht.

“Kfimpferinneu fflr die

reine Rasse'” - die

Ideologie der DFF

Bei der Durchsicht der Publikationen

von DFF und FAP—Frauenschaft 111111

zunachst auf, (i118 der gri‘jBte Teil der

Artikel sich nicht explizit mil Frauen

Oder sogenannten ‘Frauenthemen’ be-

schéiftigt. Es gem: um diegleichen The-
men wie in den Publikatiouen der Ka—
meraden'. Sie schreiben 2.13. fiber ger~
manisches Brauchtum, fordern ein

“GroBdcutschland” und hetzen in be-

kannterManiergegenNicht—Deutsche,
JiidInnen, Linke und alle, die nicht ins

faschistische Wellbild passen. Eben—

fails wichtige Themen sind Okologie
und Geschichts - Revisionismus.

Die propagierte Ideoiogie beziigiich
Frauen, iiiBt sich sehr sehneli auf den

Punktbringen: Frau istverantwortlich
fiir den “arischen” Nachwuchs. Sei es

in der Funktion der Gebfiimaschine,
als‘ Erzieherin der Kinder Oder als

“Kéimpferin fur die reine Rasse”. Im

Endeffekt 15.181 sich alles was in diesem

Spektrum “von Frauen fiir Frauen’
verbraten wird, aufden bioiogistischen
Ansatz zuruckfuhren naeh Clem die
Frau“von Natur aus” anders151 als der
Mann und daraus abgeleilet auch
andere Aufgaben 211 erflilien hat Sie
ist zuslfindig ([11 die psychisehe phy-
sische und sexuelle Reprodukiion und
den “Fortbestand des deutschen Vol-

”

kes .

Allerdings 11111111111 auch die EFF
dem Zeitgeistangepnfi;11nd pastniien
das Selbstbewnflmem vnnqufln,gibt
sich einen ie1ch1progress1ven Anstrieh
11nd versucht eine alizu piumpe A11-
lehnung an die natmnalsomahsuselhe
Heim~ und He1"d~ ideologies zn vermei-
den Aui‘ ihrem Programm, beinmelis-
weise versuchtsie sich neben deraILen
SS~Pamie“Deines VolkenE’hre 11111111111
Deine Ehre — verteidigre sin!" 11.111 “flut-
ten’ 811111011311 wie elem Titeii den, Ina
DeterSongs“quenhummen langswn
-abergewaltini

‘

ddarumermiimne
iinken Eman

,
he 1111111 11111111

keineaitenZfi werstaubnanVoI-
InnatistisnIie

11 1113111111 1111111111-
gmmma waif

steiiungen.
Frauenbewe
tion.” 1111 11111

allerdings w

ForderuugNW ,

"’

»

das besagt 111111 11111 Menschen ver~

wandter Vbikeruntetemanderheuateu
diirfen weil Muchhngeufunais krank-

heitsbehaftet Sind.
”

1934, abgedruckt111 der ZenschnfI

NS-Frauen-Wane ,wurdedie gieiche
Forderung unter der Uberschrift ”10

Gebotefurdiefianenwnthnrmuliert:



"WahlealsDeutschernureinenGauen
glelchen Oder nordischen Biutes. W0

Aniage zu Anlage paBt, herrscht

(ilelchklang. W0 ungleiche Rassen

319.11 mischen gibt es einen MinIang.
lSChUUg nichL zueinander passender

Rassen (Bastardisierung) ffihrt im

Lflbefl der Menschen und Vélkerhaufig
2“ Entanung llnd Unmrgang. Hfitedich

VP’ dfim Niedergang!” - Dieses, als
emcs Von vielen mdglichen Beispielen,

mficht deutlich, daB die DFF, lrotz

te‘lweisc neuer Verpackung, absolut

konfOrm mit der Ideologie (1163 NS

geht.

.
Differenlicrter fon'nulierl die DFF

1hr Frauenbild - und damil ihr Selbst—

VeTSlfindnis - in einem Artikel, der

".“ler der Uberschrift “Gleichberech~

:Eung
- Gleichmacherei” erschienen

Emgeieitet wird der Artikel milder

F§§lstcllqu, daB oft die Frage gestellt
wurde, was denn Frauen gerade bei

def“ NWiS machen wfirden, denn da
Ware Sleia nur unterdrfickt und nur fur
den HaushaltunddieKinder zusliindig.
em h’cilt die AuLorin entgegen, daB

d1? DFF-Frauen vdilig gleichberechtigt
Waren, was Sie damit begrfindet, daB
SIC d’e Mfiglichkeit hatten, sich “frei
2" Cthaltcn”. Was sie unler ‘freier

Entfalumg» versteht, wird im nfichsten

.SaLz dcutlich: “Eincrseils slehen wir

mi pomiSchcn Kampf Seite an Seile
"“l Unscrcn mannlichcn Kameraden,

818.0 Vellig gleichberechtigl, anderer-
SENS genieBcn wir das Recht, seibst zu

CHISEheiden, wo unscre Grenzen lie-

fen ‘Glcichbercchtigt bedeutet‘i’fiiisdfiur die Aulorin, neben 01 em Mann

Sleth Zu dijrfen, aber irri iféf‘iitischenK‘EmPP’ nichtbis zum letzte gehen zu

”.‘USSCP, SOndcrn die Rijckzugsmdg—
I‘Chkcfl Zu Heim und Herd zu haben -

den“ Sie sind ja Frauen und dcshalb

X0" :‘Natur aus” nichl so belastbar.

GICIChbcrechtjgt, abcr nichl glcich-
chaChl” schlicBl dieser Absatz und
W018i damii auf die Grundaussage des .

TOchs hin: Die Frau ist biologisch an-

(1ch als dcrMann und darum [urandere

AUfgabcn geschaffen. Indcm sie ihre

“alurgcmanc Aufgabe erfijllt,stehtihr

AChiung 2U. Gicichbcrechligung heiBt
1n diesem Zusammenhang nicht, daB
Frau“ die gleichcn Aufgaben fiber-

nChmcn kdnncn und sollcn wie Man—

flCr, sondcm daBsic, so siedcn Rahmen

1hI’Cr Rollc nichl sprengen, als dem

Manne ebenbfirtig anerkanm werden.

1m nachsten Absatz werden noch Zu-

gest‘andnisse gemacht an diejenigen
Frauen, die sich (noch) nicht fur the

Rolle der Hausfrau 11nd Mutter begei-

stern kdnnen: “Weiterhin sreht gerade

uns deutschen Frauen im Kreise deut—

scherMannerzu, sellbst zu enrscheiden,

wo unsere Kraft liegt. Ob das nun im

Haushalt mit den Kindem ist, Oder im

Berufsleben und im aktiven polischen

Kampf.” Relativiert wird dieses Zuge-

standnis alierdings schon zwei Same

spater, wenn es heifit: “Das Wichtigste

ist doch, daB eine jede Frau weiB, daB

sic einerAufgabegesiellt ist. Und zwar

fijrdas Wohl des deutschen Volkes zu

kamplfen. Wie, das stem jeder Frau

frei, doch soilren wir niemals verges—

sen, daB wir Frauen sind.” Was es in

diesem Kontext heifit. Frau zu sein,

kann leichterschlossen werden: Kinder

kriegen. Bestiitigt wird dies durcii den
Sail: “Denn wir sind in ersterLime d1e

Tragerinnen kommenden Lebens, und

damit die Hauptveramwordichen fur

das Foribestehen unseres Volkes.”

DamitistdasThemaFrauen als poli-

iische Akiivisiinnen endgiiltig abge-

hakt und die Autorin widmel sich fiber

V .,

* =u r2“ il=lm H

mehrere Absfitze dem Thema Kinder-

kriegen, wie “schdn und erffiiiend” es

doch sei, und daB “gerade in unserer

heutigen Zeit viele deutsche Kinder

cine Augenfreude ffirjeden nationaien

Sozialisten" waren. Nun nimmt der

Artikel seinen schon vorhersagbaren
Lauf, indem die Autorin fiber die vielen

“Mischiingskinder”aufdem Spieipiatz
lamentiert. Das grofie Schreekgespenst
der Neofascnistlnnen, die “Uberfrem-

dung" and damit die “Ausmttung des

deutschen Velkes”, wird wiedereinmal

mehr heraufbeschworen. SlchluBend—

lich - damit sie es auch ja nicht vergiBt
- wird dann die deutsche Frau in die

Pflicht genomrnen und noch einmal

deutlieh gemacht, wo ihre Aufgabe
und Verantwortung liegt: “Vellig un-

verstéindlich ist mir allerdings, wie ge-

rade die so gieichberechtigae und auf—

gekiarte deutsche Frau sich mit fremd-

rassigen und somit fremdartigen Man-

nem zusammenfinden kann. Denn die

Achtung und Ehre, die der deutsche

Mann der Frau entgegenbringt ist ein-

malig.”
Das Selbstbiid der DFF und PAP-

Frauen 1am sich auf das biologistisch
begriindete Frauenbild der Hausfrau

und Mutter reduzieren. In dieser Funk—

tion [ragtdieFrau angeblich eine groBe
Veranrrwortung und 5011 dem Mann

ebenbiirtig sein.

Allerdings werden Zugeslandnisse

gemacht, was Frauen angeht, die sich

aktiv an politischen Aktionen beteili-

gen wollen. Dieswird damitbegrfindet,
daB es die momentane politische Lage
notwendig macht, daB sich Frauen aktiv

in die ‘Bewegung’ einklinken.

Die DFF~ Frauen sehen sich keines-

wegs als Opfer pauiarchaier Struk—

turen. Ganz im Gegemeil posluiieren
sie lautstark Selbstbewufitse in und de-

finieren sich ans ihrer ‘verantwor-

tungsvollen’ Aufgabe heraus als

gieichberechu'gt.
Es fallt auf, daB die wenigsten der

organisierten Neofaschistinnen dem

Ideal der deutschen Frau als Hausfrau

und Mutter tatsachiich entsprechen.
Sie schreiben Artikel, geben ihre Bran-

Chen heraus, organisieren Gau- und

Bundeslreffen, verteilen Flugbiatrer
und sind bei Aufmarschen priisent.

Noch auffa'iiiger sind die Wider~

sprfiche zwischen Ideologie und Rea—

litat bei der Gruppe von neonazisti—

schen Frauen, um die es im foigenden

SF 1/95 [21]
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gem, den Frauen in der faschistisehen ..

Skinheadszene,denReneesodierSkin-

girls.
Sie folgem aus den “biologischen”

Unterschieden zwischen Mann und

Frau niimlich nicht die “Gleich—

wertigkeit” bei unterschiedlicher Auf-

gabenverteilung sondem gehen von

vomherein von der Unterlegenheit der

Frau ans.

Skinheads und

Boneheads.

Die Entwicklung einer

Jugendkultur

Seit 1989 fanden in der BRD mehr als

40.000 rassistische oder faschistische

Ubergriffe statt. AlsTiiterlnnengruppe
wird in der Presse und in Stellungnah-
men staatlicher Institutionen zumeist

von sogenannten “jugendlichen, alko-

holisierten Einzeltéitern, ohne poli-
tische Organisationszugehdrigkeit”
gesprochen. HfiBlich, brutal und kahl—

geschoren werden ‘die Skinheads’ per

se als die Schlfigertruppen einer neuen

SA dargestellt und als. TéiterInnen-

gruppe prisentierm Der Begriff Skin-

head wird gleichgesetzt mit dem des

Faschisten. Dabei wird die Skin-Sub-
kultur nicht differenziert betrachtet,
sondem per se als faschistisch dar-

gestellt. Gleichzeitig wird abet (Nee)-
Fasehismuslediglich alsProblem einer

Jugendkuitur dargestellt. Um einen

realistischen Umgang mit dem er-

starkenden Rassismus und (Neo)~
Faschismus der 9081' Jahre zu finden,
ist es notwendig die Skin-Kultur als

jugendliche Subkultur genauer unter

die Lupe zu nehmen.

Erstaufdieser Grundlage lassen sich
dann dieFrauensmukturen in derNazi-

Skinszene einordnen.

Skinhead a way of live
Bonehead stay off, just leave us allone.
Bonehead stay off, this musik ist two
toned.

Bonehead stay off if you wanna stay
well.

Bonehead stay off and listen to what
we tell you.

(No Sports: Stay Rude Stay Rebel)

Doc Martens Schuhe, Levis]cans, Fred
Perry Polo Shirts, Dnnkey Jackets,
Harrington, and natiirlichdiekurzen
Haare charakteresieren den Kult einer

[22] SF 3/94

derfiltestenmoch bestehenden Jugend—
kulturen. Billige Kleidung, ansdeer

cler ‘Working Class Kids’ geboren.
Die ersten Skins tauchten gegen Ende

der60erJahre auf. Schwarze and weiBe

Jugendliche aus der Unterschicht der

englischen Arbeiterklasse, die nicht

selten nichts batten, auBer ihrer prole-
tarischenWut,diesich gegendieUpper
Class, ans den sauberen Vorstfitten der

englischer Bfirgerlichkeit richtete. Un-

trennbar mit dem Skinkult verbunden
ist die Musik, der SKA. Ans Jamaika
stam mend, verbreiteten vor allem

Slchwarze MusikerInnen den SKA in
/

England. In der Folgezeit wurde es et- ‘

was mhiger um Skinheads, was sich
erst mit der Entstehung den 1977
auflcommenden Punkéndertefiies war

aberauch dieZeitkrassersozialerll/Iifi-
stdnde. Im Zuge des winschafdiehen
Niedergangs wfihrend der Ara That-
cher, polarisierte sich die englische
Gesellschaft. Massenarbeitslosigkeit, 1

sozinle Spannungen, Wohnungsnot
waren die Folge einer immer weiter
nach rechts driftenlden REg‘ierung.
Charakteristischffirdieseleitwaraber
auch ein Anstieg der rassistisehen
Gewalt und ein sprunghafter Mitglie—



feigiuwzichs bci rechtscxtremcn Par-
~ S0 l<0nnle die ‘Naiional Front’

itgliiilclgmnepaneihasisvonca.40.000
Slische Bern verweisen. Eine faschi—

Cincn M CWCgUng stand kurz davor

‘Schuldiassenbas‘ls zu gewinnen. Die

ge wufgn
,an dcrgesellschaftlichen

lien M'

en ebenfalls schncllpréisen-

deg ’Colgramlnnen aus allen Teilen

Voramwmmenwealth wurdcn dafiir

first” WOrlllCh gcmaehl. “Brilains

assismar
dcr

Slogan, unLer dcm der

SChcndcus zunAbsncherung dcr herr-

allc G

n Poliuk benutzl wurdc. Wie

csellschaftsschichten,‘ blieben

Foto: Pedro Citoler/transparent

auch die Jugendkulturen von dieser

Entwicklung nicht verschont. Eric

Clapmn, eine lebende Legende der

Blues Musik (at sich dadurch hervor

Benifizkonzerte fiir die ‘National

Front' zu geben, ‘Nazi-Punks’ {auchten

auf und aus dem urspriinglich vorhan—

denen KlassenbewuBlsein der Skin-

heads wurde bei vielen ein ‘Ifiassenbe-
wuBLsein’.EirsterassistischeUbergriffe
von Nazi-Skins wurden von der Presse

gierig aufgegriffen, siekreierten in der

Folge das ‘Nazi—Image’ der ‘Glatzen:.
Obwohl anfangs nur ein kleiner Tex]

der Skinheads wirklich rassistisch aus—

gerichtet war, wurde die gesammie

Jugendbewegung pauschal als neu SA

diffamiert. So um die Situation ein,

daB sich Viele Nazis die defe kahl

rasierten, um mfiglichst martialisch zu

wirken und ‘Skinhead’ letztendlich bis

zur Unkenntlichkeit kopierten. Tate—

wierte Nazi-Symbolik, Tarnhosen und

Stiefei, die “bis timer die Achselhijle

reichen” rundeten die Erscheinung des

fasehistischen ‘Skins’, dem Bonehead

ab. Trotz dieser Versuche von Nazis,

eine gesamtelugendkuitur von Rechts

zu besetzen, gab es immer Skinheads

die sich gegen (neo)-faschistische

Strc'imungen abgegrenzt haben. Bands

wie die ‘Redskins’, ‘Red Allart’ Oder

‘Angelic Upstarts’ sind der lebendige
Beweis einernicht faschistischen Skin-

headkultur. Entwicklungen, wie Skin-

head gegen rassistischeUnterdrfickung

'(S.H.A.R.P.) sind ein weiterer Beleg
daffir daB Skins per se nicht als faschi-

stisch zu kategorisieren sind. Eine

genaue Differenzierung ist also Vor.
'

aussetzung fiir eine Beschreibung der

faschistischen Skins, den Boneheads.

Um die organisatorischen Zusammen-

hange dieser Szene bewenen zu ken-

nen, ist aber auch ein Kenntnisstand

fiber deren Mechanismen notwendig.

Boneheads oder Nazis
'

mii kurzen Haaren

Gerade organisatorische Zusammen-

hange im subkullurellen Bereich der

Boneheads werden von behérdlichen

Instilutionen nicht erwahni odor

schlichtweg geleugnet. Bestes Beispiel
fur diesen Umgang war Anfang 1992

der Prozess gegen die Band ‘Radikahl’

aus Nfirnberg. Verhandelt wurde gegen

die vier Bandmitglieder nichl etwa

wegen Volksverhetzung, Aufstache—

lung zum Rassenhass Oder der Glori—

fizierung von verfassungsfeindlichen
Kennzeichen, lediglich die Verbreitung
einer Demo-Kassete mit volksver-

hetzendem Inhalt war Gegenstand der

Verhandlung. Im Prozess unbeleuchtet

blieb ebenfalls die Rolle von ‘Radi-

kahl ’, im scheinbar verworrenen NeLz-

werk der Boneheadszene. Diese orga-

nisiert sich vor allem fiber Szenezeit—

schriften, den sog. Fanzines, Flatten-

labels, Konzerte und persénliche Kon-

taktezwischen den einzelnen Gruppen.
Viele dieser Strukturen sind eng mit

Naziparteien verbunden Oder orga-
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nisieren sieh iiber eigenstandige Nazi-u
Skin Vereinigungen. So sind Flatten-

labels, wie etwa der ‘ESV-Versancl’

aus Bruchsai von Andreas N., einem

Mitglied der verbotenen ‘Naiionaii-

stischen Front’ (NF) an Parteien ge-

bunden oder deren eigenstandige
Grundungen, wie etwa der ‘Donar—

Versand', der direkt von der NF ge-

managt wird. Der Austausch der

Boneheads verliiuftaberhauptsachlich
tiber ihre Szenensprachrohre, die Fan—

zines. In der BED gibt es ea. 30-50

dieser Pamphlets, die in Aufiagen von

200 bis 10.000 unterdas Nazi-Klientel

geworfen warden. Ihre Inhalte gloria
fizieren zumeist den Naiionalsozia-

Iismus und seine Symbolik, beschrei-

ben Nazi-Organisationen wie den Ku

Klux Klan, berichten iiber Nazi—Bands,

Konzerte oder Boneheadfeten. Die

Fanzines sind in den ailermeisten

Fallen an der subkulturelllen Struktur
der Szene orientiert, Artikel mit ideo-

logisch manifestierender Ausrichtung
und Zielsetzung sind eher die Selten—

heit. Dennoch 111131 sich im Verlauf der

letzten Jahre ein gegenlaufiger Trend

beobachten. Zines wie etwa ‘Modeme

Zeiten’ aus Diisseldorfoder ‘die Burg’
aus Stuttgart stehen fiir diese Ent-

wicklung. Sie sind durch eine profes-
sionellere Aufmaehung gepragt 11nd

richten ihre Inhalte darauf aus, die

Szene insgesamt zu politisieren.
Angestrebtes Ziel solcher Versuche

is; es eine faschistische Jlugendkultur
mi: ideologisch gefestigten Anhanger-
Innen zu etablieren. Nicht selten sind

dererlei Versuche entweder mit Nazi
Parieien oder mit scheinbar unabhan-

gigen Bonehead-Organis‘ationen ver-

bunden. So ist ‘Die Burg’, die von der

Vereinigung ‘Kreuzritter 1fiir Deutsch—

land’ herausgebrachi wird fester Be—

standteil des ‘Blood & Honour’ Netz-

werks. Dal?» sich Boneheads ‘autonom’
von Nazi Parteien organisieren, ist
keine Seltenheit. Motivation dafiir ist

oftmals deren subkulturelle Einstel-

lung, sich nicht von Partei Oder Kader-

strukuren dominieren lassen zu wollen.
Das 30g. ‘BIood & Honour’ (B&H)
Netzwerk sieht wie kein anderer Zu-

sammenharig fiir diese Erscheinung.
Vom Sanger der Nazi-Band ‘Skrew-

driver‘, Ian Stuart Donaldson, 1987 in

England gegriindet, hates sich bis heute

zu einer intemaLionalen Vereinigung
entwickelt, deren Ableger u.a. in den

USA, Australien, Frankreich, Schwe-
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den, den Niederlande and nicht zuletzt
in der BRD zu finden sind.

Alleine in England umfaflt ‘Blood &
Honour’ ca. 3000 Mitgiieder. Nahezn
alle bekannlten Bonehead-Bands, wie
‘No Remose’, ‘Skullhead’ nus Eng-
iand, ‘Dirlewanger’ und ‘Ultimate
Thule’ aus Schweden oder ‘Radikanl'
ausDeutschiand sind fiber Bé’cl-I orga-
nisiert. Die Absieht die miidem B&H

Zusammenhang verbunden wird, is:

simpel, Ian Stuart Donaldson bringt
sic wie folgt aufden Punkt: “Musiklst

das ideale Mittel Jugendlichen den

Nationalsozalismus naher 211 bringen.
Besser als diesin poiitischen Veran-

staltungen gemacht werden kann,kann
hier ldeologie transpom'ert werden.”
Die Zielriehtung isi klar, Mnsik 11nd

Subkultur als Medium 2111 Rekrutie-

rung von Jugendiiehen fiir den bia-

tionalsozialismus. U'ber den Umweg
der Boneheadsubkulturgehtes darum
eineNSJugendbewegungaufzubauen
Diese hateigene Meehanismen, Stink-
turen und Rollen

“Hemmungsos unol gait” -

wie Boneheads Frauen

geme hfiiten

DasFrauenbild der Boneheads int 11! 11a

sexistiseh. Frau ist fiir sie lediglich
Sexualobjekt. Das wird in den meisten

Bonehead-Zines eindeutig dargestelh
11nd propagiert. Auf Titelseiten 11nd

extra Fotoseiten werden Renees 2111

Schau gestellt. Das Famine ‘Frontal’

gibtalljahrlieh den ‘Skingirl-Kaiender’
heraus — fiir jeden Monat ein neues

Skingirl.
Noch widerlicher ist die Verknii-

pfung von Sex und Gewalt. Bilder von

gefesselten, miBhandelten, emiedrig-
ten Frauen legitimieren im Endeffekt

Vergewaltigungen. Tatsachlich gehd—
ren Vergewaitigungen zum ‘Aufnah-

meritual’ einiger Bonehead-Gruppen.
Die ‘praktisclien Auswirkungen’ las-

sen sich anhand der tiiglichen Zei-

tungsmeldungen fiber (neo)~faschi-
stische Ubergriffe und Anschlage
verfolgen: 1992 wurde die l7-jahrige
Nicole Bargenda von ihrer Bonehead-

Gruppe vergewaltigt 11nd anschlieflend

ermordet.

Ein weiteres Beispiel fiir die Akzep-
tanz sexueller Gewalt; in der Bone;

head-Szene ist eine ‘Kontaktanzeige’
von/fiirden als Vergewaltigerbekann-

ten 111111 11111121111111 featin der Bonei
1

headszene verwurzeiten Dieter Rief-

ling im Fanzine "Volksfl'ene’: "Not-

geiler Skinhead (1160111 grader Zwerg
mit roten Hametoppein, Summer-

sprossen 11nd totem Flaum a’uf der

Brunt) aueht Renee, clan ihn davor be»

wahrt wegen Vergewan’igung in den
Knast zu gehen ..- 11111 weiB woven er“
sprieht die Redaktenrin ~”

"

Marlene Frauen spieien die R0116

den Sexualobjekiea anacheinend 111-111

noch genie min 3311MB. Monique,;
Bandieaderin innw 111110111111 Band‘
- in einem Inberview 1,1 ‘M nine Zeb

ten’ nnterderfiberscbri
“ ‘

103 11nd geil”: “111113111161

heiBt ‘Anai’ wail" 'y
liminer nail in;

‘

Ich steh eigendiow anf ailf $111111 mitzl

jedem 11nd mach eigén 11111 aueh alien
mit 111111..

”

Aufdie Frage mach 111111111
‘Tranmtyp antwormi éie: “En seine
sebum was domin' tea sein

”

Monique int daa Gariebeispielffir i
die Traamfrau tier Inneheads Sin i
findet’s “geil” wean site 1111

“

m1nan1es”das Obgekrsem"1 v

zeitig ist das Bandnrojektr
aber auch ein Bewe a 1111 ,

mitdem Sexismna ‘Bnneb

allem ‘Werbetirit
von ‘Modeme

sein in: die der :3
dergrund stem. ‘

'

Icii gene damn ans, daB eieh ein
GroBteil der Renees der ihnen auge-
daehten Rolie stillsehweigend anter-

ordnet 11nd sexaelle Gewalt dadurcb
‘

mittragt Da es bier iedigiieh darum
gent, unterschiedliches lilailinwer~
halten von Rent-es deuiiieh anmachen
kann ich nicht tiefergebend auf die

Frage eingehen, Warum Skingiris sieh
‘

in dieses Frauenbild hineinfinden.

Alierdings vermute ieh, claB sie sioh
den Wiinschen der Bonebeads anter-

ordnen, fiir die Ciegenleistung einer

machtvollen Grnype anzugehiiren, die
sie auch ‘beschiitzen? Liana —»

sugar anf
‘

die Gefahr hin selbst vergewaltigt an
1

werden.



, SChen ugum

Fritelffiisani Gegensatz zu diesem

Berichl
l d haui‘en such in letzler Zeit

nach d66
uber schlagkraftige Renees

Mann 31m Metro “ich saufe wie ein

ein Man
SQ’DI’ugeie iCh mich auch wie

gilte’ 1mg?
Von Spiegel’ fiber ‘Bri-

‘Bild der F Ournal ffir die Frau’ bis zu

Skinfraue :rllu
werden mordlfisterne

ienmo
n

sneue,spekiakul'areMe-
Diesenster prasentierl.

iSl aber Sggrmr-Bild ist falsch. Richu'g

ZCI'Ienicha Frauen in der Bonehead

des Sex lausachlieBlichaufdieRolle
mfissen lJS§10bJekts festgelegt sein

anzines hle
gcben durchaus eigene

Odersind v erlfius', organisiercn Treffen

Uch in dcr
thche Konlaklpersonen.

P01itischgcr Benehead—Szene gibt es

eigene
Akuvrsunnen - und eine

SkingirlfStruktur ffir Frauen — die

font Deulschiand (SFD).

Stine Schlampen und

Sk' ggermfidels” - die

'"Qirifroni Deuischland

(SFD)

SFD "$111291 bat aich in Berlin die

gegfiindei Sprunglich 11 Mitgliedem

en der d

. Ihr Ziel ist es, die “Tugen-

Zene zu :uischen
Frau” in die Renee-

VCTStéindn' agen und somitdem Selbsi-

eads zu SIS remes Objektffir die Bone-

WOIIen mail", entgegenzuwirken. Sie

enecs err
_1' Zusammenhalt umer den

jenigen anCIQhCn und gehen gegen die-

118an a]
,die mehts anderes im Kopf

ffihren," 5 1hre “Kameraden zu ver—

Zielscizhnon
einer emanzipatorischen

Sein vi» 1

g kann also nicht die Rede
’ ‘3

"10:: unierscheiden sie zwi-

“968. .und “sehlechten” Re—

pen ufiigteresmd diejenigen “Schlam-

Olausgalfh’légenn'zidcls” (‘Midgard-

“memo“
6 )die kein Inleresse an der

ie SChulde nach-NS-Vorbild haben.

Nerdrfickan SCX'lSiiSChei' Gewalt und

en Franc
ung liegt ffir die SFD bei

fimbcr en
selber. So aniwortet die

OCkSrofkr SFD-‘Aktivisiin Chrissi

‘meal’ NCF aui‘dxe Frage ( gestelli in

Fakt,dag
r. 5.) Wle beurteiltihr den

eil Von Res lolder einen nicht kleinen

Dies’ vonerslces gibi, die sich als ‘Grou—

mangelnd
kmbands sehen und ihr

Cugeschss Scibslwertgeffihl durch

gute Fra
IChten aufwerten...?"-“Sehr

fidels [21%;
natfirlich gibt es diese

fidels
. Grail... Man solite diese

nicht uberbcwerten, denn ich

Anfan

giaube, sie halten sich sowieso nichi

lange in der Szene. Andererseits kann

sich jeder andern, man eellte Frau die

Chance zur Bessemng geben.”
Die Schuid am Sexismus der Bone-

headszene liegt ffir die SFD bei den

Frauen seiber. Um dem entgegenzu—

wirken, propagieren sie ein fast mysti-

sches Biid von der“arischen" ,
“reincn”

und "tugendhaflen" Frau.

In diesem Sinne isidie SFD nieht als

Partei Oder Verband organisiert, son-

dem als eine Art Kadergemeinschaft.
Neue Mitgiieder kommen meist fiber

perséniiciie Kontakte dazu. Sie werden

nach dem Prinzip “Kiasse stall Masse"

ausgewahit und mfissen erst eine

Probezeiterffilien. Einewichtige Roile

ffirdie SFD spielte - bis zur Indizierung

- das Fanzine ‘Der Schiachtruf’, das

von ManinaJanssen,einerSFD Kader-

frau aus Freiburg herausgegeben wur-

de.

Neben den in Zines fiblichen Berich-

ten fiber Bands, Konzerne und Szene-

gelaber propagierte sie immer wieder

die “Tugenden der deutsehen Frau” in

der Renee-Szene und warb mi: An-

zeigen und Interviews ffir die SFD.

Durch den ‘Schlachiruf’ konnte sich

die SFD in der Bonehead-Szene be«

kannt machen und ihre Ziele pro-

chzeiiig bot das Fanzine
pagieren. Giei

fsielie ffir interessierte
eine ersteAnlau

Renees.

Das Zine ‘Midgan’ wird ausschlieB-

lich an die ca. 50 Mitgiieder der SFD

(Stand Marz 1993) versehickt. Zu-

naehstwurdedasBiaiivonInes Krause

aus Berlin zusammengestellt. Nach—

dem sie aber mach ihrer Heirai nach

New York gezogen isL (und nun von

dort aus Arfikei mit der Umerschrift

‘SFD/AO’ schreibt) hat die Redaktion

der ‘Midgran’ StevieBerisha aus Baren-

berg fibernommen.

Die ‘Midgart’ verfolgi zwei S mange.

Zum einen soil der Kontakt unterein-

ander geffirdert werden. Das gesehieht

- neben den regeirnaBig staitfindenden

Treffen — fiber Fotoseiten, Interviews,

Szeneberichte einzelner Mitgiieder,

Geburtstagsgrfifie und den Austausch

von Kochrezepten (die im fibrigen “an

Skinheads getestet” sein mfissen ...).

Zum anderen finden sich in jedem

Heft auch Artikel zur Rolle der Frau.

Dabei kann von einer eigenstéindigen

ideologischen Linie der SFD was das

Frauenbild anbelangi nicht die Rede

sein. Es finden sich — zum Teil skurriie

- Versatzstficke aus unterschiediichen

Bereiehen. Sie schreiben Artikel fiber

den BDM, Walkfiren, “die Ehe bei den

Germanen”, MutterkultederWikinger
und ahniiches. Aber nieht alles was

zum Thema ‘Rolle der Frau’ in der

‘Midgan' erscheintistselbst geschrie—
ben. 0ft greifen sie auf Artikel aus

anderen Organen, wieder
‘

FAP intem’

zurfick. Relativ vie! wird von der Wi—

king Jugend abgedruckt: Sie wirbt

andererseits wiederffirihreAktiviiazen

in der ‘Midgart’ undlfidtdie Mitglieder
der SFD zum Beispiel zum Zeitlager

ein. Kontakte bestehen aueii zur ‘Hilfs-

gemeinsehaft Nationaier Gefangener’

(HNG).
Nachdem die ‘Midgart’ im Sommer

'

1993 in den Index ffir jugendgefahr-
dende Schriften aufgenommen wurde

und Hausdurchsuchungen bei SFD-

Mitgliedern foigten, wurde das Organ
in ‘Waikfire’ umbenanm. Die SFDexi-

stiert demnaeh weiter.

“Give your White Sister

0 call"

Die Organisierung von Nazi Renees

nach dem NS-Frauenbild wird nichi:

nur in der BRD forcien. Auch auf der

intemationalen Ebene des fasehisti-

schen Netzwerks finden sich Konzep-
tionen, zur Organisierung der Frauen

in der subkulturellen Boneheadszene.

Ffir diese Entwickiung steht unter

anderem die ‘Women for Aryan Uniiy’

(WAU). IhreZielsetzung geht fiber die

der Renee-Szene Arbeil, wie sie von

der SFD angestrebi wird, hinaus.

wahrend die SFD vor aliem darum

bemfihi ist, das ‘Wir—Geffihl’ in der

Nazi-Renee Szene zu verstarken,

indem sie versehiedenste Ansatze der

NS~Frauenideologie aufgreift und

vermischt, um eine Art ‘Leiifaden der

deutschen Frau’ an die Hand zu geben,
ist die ‘Women for Aryan UniLy’, im

Gegensatz dazu von konkreteren Vor—

stellungen fiber die Rolle der Frau in

der Geselischafi gepragt. Hinzergrund
ihrer Ideologie ist ein patriarchaies
Frauenbild, das die Rolle der Frau als

Mutter glorifiziert. Sie entwirft eine

Vorsteilung von Frauen ais f‘hehre

weibliehe Wesen”. Dieses Bild speist
sich aus der Annahme, daB in der

Mutterrolle etwas “gfitflieh, reines"

lage, das das Wesen einer Frau prfigen
wfirde. Dieses Biid zeichnet die WAU
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auf bisweilen mystische Weise nach:
"

“Arische Frau. Sie war eine wunder-

schfine geldenhaarige dein, des

Genes aus dem Himmel. 1hr Hen war

warm, volt Einigkeit und Liebe. (...)
Ihre Haul war so weiB wie elfenbei-

nemer Schnee and so weich wie die

Wolken. Sie war immer der Quell, das

gemeinsame V0111»: zu vergrdBem.” Der

Kern dieser Darstellung is: klar. Die

Frau aks “Hfiterin” einer “arischen

Rasse”. Unter diesen Vorzeichen is: es

auch nicht. verwunderlich, wenn die

WAU sich suikn gegen emanzipam—
rische Inhalte wendet und gerade im
Feminismus den Hauptfeind der ‘ari-
schen Rasse’ sieht. “Feminismus ist
nurdie falscheEntschuldigung fiirRes»
senmordii Diese Feministinnen sind
tatsachlich nichts anderes‘ ale die

wesentlichen Befiirwurter der weib-
lichen Homosexualitéit und der Ab—

treibung. Keine suich selbst respektie-
rendeFrau wiirde auf ihrer Seite stehen

und sich von diesen unnfitigen Ideen

beeinfluBen lassen. Wir, die arischen
Frauen sind dazu geschaffen Worden,
die arische Jugend zu gebéiren. (...)
Wir mfissen datum kéimpfen, die win-r

menden Familienstmktm‘en von einst

zurfickzubringen. Vfiter, Mutter, Sfihne

und Tfichter. (...) Wir mfissen unsere

Stellung im Haushalt akzeptieren und

cine geborgene und friedliche Familie

versorgen, wie es unsere mflitterlichen

Ahnen taten.”

Stan Selbstbestimmungsrecht der

Frau, also Heim- und Herd-Ideologies.
Die Frau aIs Gebannaschine flit den

arischen Nachwuchs und 315 die zu~

stfindigeReproduktionseinheitfiirden
Mann and Familie. Sexualitat wird

unter dem Blickwinkel der “Arter-

haltung” betrachtet.

Homosexuelle Liebe zwischen

Frauen wird als “artfremd” abquali-
fiziert, da Frauen gegen ihre “natijrliehe

Bestimmung” Kinder zu gebéiren, ver-

stoBen wiirden. Letatendlichpropagiert
die WAUein tradi lioneflesNscFrauen-

bild und die dazugehb‘rige Ideologie.
Nazi-Renees sollen danach als ge-

festigte Kader der NS -Bewegung aus-

gebildet werden und den Platz cin-

nehmen, der ihnen darin zugebilligt
wird. Wie kommt es abet, daB gerade
im subkulturellen Sektorder Bonehead

Frauen, dogmatische und lraditionelle

NS-FrauenbitderEinzughalten? Allein

schon im auBerlichen Erscheinungsbiid

der Nazi-Renees tun nieh dazu kraese

Gegensatze auf. Start Zéipfen und

Rucken, traditioneller NS-Grnppen
wie etwa bei der ‘Wi'kiug Jugend', be-

stimmen hier Doc, Martens Schuhe,
Reneekranz und Bomberjacke das

Aufrreren.WeirereUnrerschiedeliegen
in ihrer subkulturellen Drganiaatiousé
struktur, gegeniiber den hieraehiach

gegliederten Strukturen unditionefler

Nazi—Organisatienen. Wieau also ha}—
ten die Frauen, der Buncheadszeua am

traditiuneuen NS-Frauenhild fest? Um

diese Frage beantwnrteu zu kenneu,
isl es wichtig, die Hintergrfinde der
WAU zu hetrachten. Ihrearm-1km and

Ziele sind nicht etwa fleageifiat von

denen des NS-Spekn'uvrns uder gar
‘aumnom’ innerhalib der Nazi~Renee
Szene enmtanden.‘ Die WAU is: vie}-
mehr ein intemalienals nrgnnisiertes
Neuwerk van Faschistinnen, {lessen

Ableger, angefangen van den USA
und Kanada, fiber Anetta/lien“. Irland,
Groflbritannien, Renaud, Slowenien,
ankreichbishiniw'flfefiRflmanual
sind. “Wir sind effleWéiibliche Orga-
nisation, die vun mischen Frauen ge~
ffihn wird, zu deren Idealen es. gehéir-t
darin stoiz nu bleiben, ihre Range und
die Mensehen 100 prozemig nu amen.

stiitzen. Wir verfiffendiehen Publika-
airmen, Flugblatter die unsere Siam~
weise erklaren un’d hoffen dag wit da-
durch die Augen van Waiterenarischen
Frauen fiffnen. (...) Damil: huffen wir
mehr Frauen relautieren zu kfinnen,
die in ihren Landem Sektionen der
WAU erdffnen, daher branchen wir
wesemlich melur Frauen aus unseren

Reihen, die nus helfen Schweatem
unserer Rasse aufzurfitteln (...)

Die WAU, die eine Organisations-
struktur ausschllieBIich fiir Frauen fist,
besetzt, ahnlieh wie die ‘Deutsche
Frauen Front’ Oder die ‘Skingirl From

Deutsehland’, inhanlich nicht nur

‘frauenspezifische’ Themen. Ihren

mfinnlichen Kameraden in niehts naeh~
stehend pmpagiert sie offensiv ange-
mein faschistische Postionen. “binge
die wir nieht akzeptieren and bekam-

pfen: Dmgen (Dag Gift ffir unserVelk),
Abaeibung (Mord an unseren Kin-

dern), Rassenmischung (Der Selbsb
murd unscrer Rasse), Vergewalu’gung
(sexuelle Bedrangnia), Immigration
(Invasion derdriuenWelt),Zionismas
(Die Bestimmnng fiber unsere Regie'
rung). Kommunismus (Unwrdrfickung

—
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mg]; Reichen-nverdcn reichcr, die Ar-

erSChwerclcn armer)?’ Daran liiBt sich

SOzialcin,'daB
em

gesclilosscn national—

lion dsttsches Weltbild, dic Motiva-
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quenutativen Ansticg

ren ist (:3 cadizencm dcnlctzten Jah—

endylich (:3 Grundung dcr WAU lctzt-

S~Kad It} logischc Konsqucnz, dcr

gerinncsr'lhm snbkulturcllen Anhéin-

inden Dlnhaltlrch gcschult cinzu’

V0rstel]
Icscr Entwrcklung licgen

.

Cue“ :ngcn zngrunde, die von dcr

rllcrdemogzhten entwrckclt wurdcn.

egemOn' fillagivondermulturellen
Such Zu

re lstdie WAU als cin Ver-

lOgie dewerten,
dcr NS-Frauenidco-

rahmeni: Passcndcn Organisations-

llgendkulncrhalb cmcr faschistischen

die, K0 tur'zu verschaffcn. Gchen

egcmngllztioncn dcr “kulturcllcn

naeh R

"18 (loch davon aus,daB cine

Schafisvcciilsauflen gchcnde Gcsell-

Wenn r Cgandcrung
nur mo'glich sci,

exucmgcb‘lskcnscrvativc und rechts-

Ellen a

18 inn zu fatschistischcn In-

ScllSCha;Ich in méglrchst viclcn Ge-

Crcn fiulESCltlchtcn, unabhiingig von

Verbrei
crllchcn Erschcinungsbild

tet und etablicrt wiircn. Die

arena an annual

Unterschiede, bzw. Grcnzcn zwischen

subkulturcllcn und organisicrtcn NS—

Strukturcn sind also nicht maBgcblich,

solange unter der ‘Vcrpackung’ die

Inhalte glcich blcibcn. Wichtig istnicht

das Outfit dcr Aktivistinnen, worauf

es ankommt ist, die ideologische Ge—

meinsamkeit. chr die propagandi-
stische Verbrcitung dicser lnhaltc, soil

speziell die Nazi—chceszcne, als Tcil

ciner Jugendkultur, auf den ‘rcchtcn’

ch, der NS—Frauenideologie, ge-

trimmt wcrdcn.

Die WAU in der BRD

Genau nach diesen inhaltliehen und

propagandistischen Prinzipien geht

auch die dcutschc Scktion der WAU

vor. Ihre Initiatorin, Nicole Nowicki

aus Recklinghausen gab ab 1992 das

Boneheadfanzinc
‘

Volkstrcuc’ heraus,

dcssen Erschcinungsbild sich inhaltlieh

von den allgemcin fiblichen Szenc-

Pamphleten unterscheidet. So finden

sich hierncben den typischen Berichten

fiber Nazi-Bands, auch cine Reine von

inhaltliclten Artikcln, wic ctwa zum

WeltbilddcsNationalsozialismus,oder
Interviews mit fiihrenden Naziper—

so'nlichkeiten dcs NS-Spekirums wie-

der. (...) Dabci liegt der inhaltliche

Schwerpunkt der ‘Volkstreue’ vor

allcm darin, einc Art ideologisehe

Kurzschulung ffir die Boneheadszcne

und im speziellen ftir Nazi-Renees zu

benciben. Nowicki gingcs vorwicgcnd

darum, ein “deutsches Frauen-” und

“RassebewuBtsein” zu vermittcln. So

verdffcntlichtc sie untcr andcrcm

Artikel zur Stellung der Frau in der

nationalsozalistischcn Ideologie.

“Keine Frau kann wirklich gliicklich

werden (lurch Emanzipation, die ja

Frau und Mann gleich machen will.

Hierdurch wird der in unscrer Welt ja

schon iiblichc Kampf gegen die Natur

aufgenommcn, die dcr Frau ja doch

das sanftm iitigeWesen eingcgcbcn hat.

(...) Ffir uns liebe Madchcn und Frauen

darf es keine Schande sein, Mutter und

Hausfrau zusein.Esisteinedcrgr68ten

Aufgabcn und Ehre. (...) Es liegt in der

Natur der Frau, schwéicher zu scin als

dcr Mann, aber dennoch stehen wir

aufrecht ncbcn unscrcn Minnem und

sind ihnen Weib und Kameradin zu-

gleich. (.. .) Und daher fordcre ich Ench

allcauf,EuerLebendochbescheidener
zu fiihren, dcnn die Gier nach Leben
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zehrt aus. Ein Leben in Tugend bringt
Ruhe und Frieden”.

Interessanterweise sind dererlei

ideologisehe Rundumschlage in der

‘Volksu'eue’ abet auch an die Manner

in der Boneheadszene gerichtet. Dies

mag vor allem daran liegen, dais ihr

Szeneverhalien gegeniiber Nazi-Re-

nees, nuralizuoftnichtdem entspricht,

Frauen aueh ails “hehres weibliches

Wesen” zu behandeln, wie es die NS—

Ideologie - zumindest meoretisch -

vorsieht. So halt Nowicki. dem gan-

gigen Frauenbild, des Sexnaiobjekts,
das der “arischen Mutter” entgegen
and propagiert die Frau in ihrer Funk—

tion aIs Gebarende zu ehren. “Und

eucli deutschen Jungen und Mannem

mochte ich mill auf den Weg geben:
Ehri deutsche Madchen and Frauen,
die das Glfiek in Euer Leben tragen.
Benutzt sie nicht wie eine Ware, die

man nach Gebrauch wegwirft, so wie

die Gruppe ‘Radikahl’ in ihrem Lied

singiz ‘Weihersindbei uns nichts wert,

auch wenn man sie nicht gem embehrt

...’. Diese Einstellung ist kein Boden

fiir uns nationalbewulite Deutsche.”

Ahnlieh wie bei der SFD sind diese

Appelle nicht aus einer emanzipaio-
rischen Zielsetzung heraus lbegriindet.
Die Schuld fiir das patriarchale und

sexistische Verhalten der Bonehead~

Maeker wird den Nazi-Renees zuge—
scheben. (. . .) Durch ihre Kontakte ins

Lager des NS-Parteienspektrnms
hinein kann NowiekisEngagementmit
cler ‘Volkstreue’ alsbewuBter Versuch

gewertet werden, im Boneheadspek-
trum fiir Grnppen, wie die PAP and die

Wikingjugend zu agiiieren und zu re~

krutieren. UnterdenselbenVorzeichen

kann Nowickis Engagement fiir die

WAU betrachtet werden. Bedingi:
(lurch diestaatlichenRepression gegen
die Boneheadszene 1993, bekam

Nowieki jedoch kalle Ffilie und stellte

die Erscheinung der ‘Volkstreue’ ein.

Dennoch with: sie nach wie vor in

Boneheadfanzines fiir die WAU und

leitet die Geschafte der deutschen

Sektion weiter.

Von Kapuizen und

Feuerlcreuzen -

der Ku Klux Klan

Die Hintergriinde fiir die Aktivitaten

der WAU werclen anhand der Be-

trachtung ihrer Mutterorganisation der

_, ‘Aryan Womens League‘ (AWL) kla-

rer. Dabei spiel: die Organisations-
struktur der ‘Ku Klux Klan’ (KKK)
Gruppen des ‘WhiieAryan Resistance’

(WAR) eine entscheidende Rolle. Im

NetzwerkderNS-Gruppen, in den USA

hat der Klan LradiLioneII eine domi-
nierende Rolle. Er gehn‘jrt zu einer der

weltweit gefiihrlichsien Verbindung
von FaschistInnen. Seit seiner Griin-

dung am 24.12.1864 in Pulaski hater
sein Erscheinungsbild mehrmals ge-
andert. Auf dem Hohepunkt seiner

politischen Einflnlimoglichkeit zwi-

schen 1920 und 1925 hatte er mehr als

vier Millionen Milglieder. Dies hat
sich Mi tie der 40er Jahre geandert. der

Geheimbund verlorseine gesellschaft—
liche Massenbasis und seinen Einfluli.
Heme besteht der. KKK, in den USA

aus mehr als 20 voneinander unab‘

hangigen Organisationen, die zumeist

regional auftreten. Seine quantitative
Starke wird insgesamt auf eiwa 6.000

Mitglieder, mit einem Umfeld von ea.

200.000 Sympatisantlnnen gesehatzt.
Er is: gepragt von einem extremen

Rassismus, der sich vorallem gegen
laden und Schwarze richtet. In den

Jahren des Kalten Kriegs kam mitdem

AnLikommunsimus eine weitere we-

sentliche Inhalts— und Propaganda-
komponenle hinzu. Das Ziel des

KKK ist es, eine imaginfire jiidische
Weliverschworung, die hinter alien

Gesellschaftsentwicklnngen vennulet

wird, zu beseitigen. Unier dem Namen

“Zionist Occupalion Government”

(Zionistische Besatzungsregierung),
kurz Z.O.G. faBL er dieses Feindbild

zusammen. Anstelle von 2.0.6. gent
es dem KKK darum, eine rein arische

Weltordnung, unter dem Namen ‘Ar-

yan Nation’ zu instailieren.

Zu einer der griiliten und einfluli~

reichsten Klan-Gruppen in den USA

gehort der ‘White Aryan Resistance’

(WAR - Weilier Arischer Widersland),
derin nahezu SOSi'aclten und lOStaaLen

aktiv ist. Ein Schwerpunkl der WAR

Arbeit ist es, unter Boneheads nene

AnhfingerInnen w rekruiieren. Ans

diesem Grund veranstaltet er regel—
maliig das sog. “Aryan Fest”, das als

eine Art ‘Familientreffen’ organisiert
ist und von mehreren hundert Nazis

besucht wird; Fiihrende Nazi-Bands

aus dem Blood & Honour Spekimm,
wie etwa ‘No Remose’ aus England
oder ‘Dirlewanger’ aus Sehweden ge-
heren zu den rcgelmaBigen Interpreten

auf dem ‘Aryan Best’. 211 dem Enga~
gementdesWARwersiiirktEoneheads

einzubinden, gehdrtauch die ‘Wemen
for Aryan Unity’, die als Organisa-
tionsstruklur speziellflirNazi-Renees

eingerichtet warden ist. Warum sich
eine doeh eher traditinnell ausgerich—
tete Struktur wie tier Klan, aneli um

Frauen der Beneheadszene bemiiht.
wird deutlich, (lurch die Renaehtung
derWAR-Konzepfienenund dearlle,
die Frauen darin spielen. Rei tier

Darstellnng derFrauenmganisetiendes
WAR, der "Aryan Wemens League
(AWL) istaberaucheinefimscliamnng
ihrer gesellschaftiinhen Wirkung
wiehtig. Die Gefahren die won Ken-

zeptionen wie siederWARpropagiert,
ausgehen bestehenwenigerdann, deli
sie die Gesellsehaft im Sinne einer
politiseh eLablieeien Grimm beein»
flussen Oder gar mitbestimmen konm
ten. Das Wesentliehedabei ist der ge-
zielte rassistisehe Tenet, der damn
ausgeht and eine konkrete Bedrahung
fiir viele Mensehendarslelli. (.. )

Die ARYAN WOMENS
LEAGUE (Awe

Sieiszahnlieh wiedie 'DeutseheFrauen
Front’ bei der CidNF, der Giganisa~
torische Rahmen’ flit die, Frauen des
WAR. ldeolegiseh is: sie an dem

traditionelien NE-Frauenbild mien-
Iien. Schon im erstenPunktdeiGrund«
satzpositinnen ales WAR der siel‘i mit
der Rolle der Frau lbesehiiftigt wiz'd
dies dentlieh “Der WAR unterstiitzt

weiBeFrauen radikai diebewuii’tweilie
Kinder produziereni” Wiener wind die
Frau auf ihre Rolle ais Mutter sum

Erhalt der Rasse rednziert. In der wei—
ieren Darstellung manifestiert and
konkretisiert die Klan~Gruppe diese
Positionen “Der WAR hat dengrimd~
legenden Unterschied zWisehen dem
mannlichen unci weiblichen erkannt
Jenseits dessen, unterstiitzi der WAR

Frauen die sieh selber darin verwirk-
lichen wollen, ihre Ffihigkeiten, auf
die Forderung der Rasseninteressen
zu beschranken.” (mi

“Make More Rabies.
Prepare To Survive"

Die Konzepiionen die {gleam "Ver-

wirkliehung ilirerZielvorstellnng ent—

wickeln, basieren auf den Ansalzen
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Sglklzsgher Siedlungsgemeinschaften

Enkla
er Jahre. So sollen arische

_Ven aufgebaut werden. Autarke

GEmemschaften von 5-10 Familien
sollen die “Keimzelle” einer “arischen

Revolution” bilden. Abgeschirmt von

Sen EinfliiBen einer modernen, bzw.

muHikulturellen” Gesellschaft, die
“30h der Definition des WAR und der

nericndur'Ch “Rassenmisehung” dege-

v ti 7821225011 in derartlgen “Reser—

a Onen fur WeiBe die“Identitatder

22:2?" Gene” erhalten bleiben. Dem

zu
lflcsomaldarwmistischeAnalyse

fibgrunde, vrlonach nur die “Arlen”

rl?b€n, die sich durch die Optimie-

{EgithEr Anlagen, sprich Gene, wei-

ve
..

Wickeln und sich an eine sich

d'
randede Natur anpassen. “Arten”

11:33:]? Anlagen durch die Mischung
Weitcr<:ndeiwvertigen Gattungen” mcht

_ fllw1ckeln waren nach dieser

13:22:11}? zum

Aussterben verurteilt.
36inen Snsatz entw1ckelt der WAR 1n

-- Falegxepapieren unter der

umengJC-l-mfl “produziert mehr Kinder,

der Al31lllxarleben” weiter. Die Frauen

men be?“ Womens League fibemeh-

dieser Iéder Draktischen Unisetzung
. die NS $12613“?

die Rolle die 1hnen

‘
__

'

€010g1e zuweist. Quasi als

211:3? Ifizisehinen .fiir den Fiihrer’,

achwsmhfur moglichst vicl arischen

Wicht‘

“C S Zu
sorgen. “(...) das aller-

..

b
18810 was w1r tun konnen, um das

“eggshell der arischen Rasse zu

Iich zu1,)lstsov1eleBabys wie nur mog—

auf dj ckommen._" lm wcitcren Ver-

anch deSCS_SIIatcgiepapiers wird aber

CWC eutheh, warum die Frauen der

“Es bfgng Vicle K1ndergebaren sollen.

cutethrklich nichts,wenn wir
unse '

' 're Revolution gewmnen undjeden

Elala

Juden,Neger, Mestizen und Orientalen

aus Amerika hinauswerfen, wenn un-

sere Geburtenrate bei nur 1,9 % pro

Paar liegt, was bedeutet das wir uns

nicht selber emeuem. (...) Wie selbst—

mfirderisch!” Der WAR befindet sich

von seinem Standpunktaus namlich in

dem Dilemma das nach der NS-Revo-

lution zwar genfigend “Raum fiir das

Volk” vorhanden ware, aber nicht

gentigend “Volk fu'r den Raum”. Um

aus dieser Zwickmiihle herauszukoma

men fibemimmt die ‘Aryan Womens

League" die Organisierungder“Explo—
sion der arischen Geburtenrate”. (. . .)

Organisierte (Nee)—

Faschistinnen sind

politische Aktivistinnen

DFF, SFD, WAU und alle anderen

genannten faschistischen Frauen-

organisationen venreten im Endeffekt

das gleiche biologistisch begriindete

Frauenbild, nach dem die Frau “von

Naturaus" anders sei 315 (161' Mann und

deshalb andere Aufgaben zu erftillen

habe. Diese Ideologie funktionalisiert

Frauen vorallem in derRolleder Mutter

und Hausfrau. Einziger feststellbarer

Unterschied ist die SchluBfolgerung

aus der biologisu'schen Herleitung der

Frauenrolle. Wahrend SFD und WAU

daraus die Unterlegenheit der Frau

gegeniiber dem Mann schlieBen, be—

haupten DFF und FAP—Frauenschaft

eine ‘Gleichwertigkeit’ von Mann und

Frau — so Frau ihrer Rolle entspricht.

Dieser Unterschied — der im iibrigen

bereits im Nationalsozialismus von

Ideologlnnen aufgebaut und parallel
vertreten wurde - ist vemachlassr-

genswert. Er ist deshalb vemachlas-

sigenswert, weil es reine Kosmetik ist

zu behaupten, Frauen waren ‘gleich-
wertig’ solange sie dern vorgegebenen
Frauenbild entsprechen; denn dieses

Frauenbild ist von patriarchalen Struk‘

turen konstruiert und hat eindeutig
unterdriickerische und HERRschafts-

sichemde Funktion. Die relative Ein—

dimensonalitat auf ideologischer
Ebene laBt allerdings kaum Rack-

schlfisse auf die praktischen Lebens-

realitaten organisierter Mew-Faschi-
stinnen zuLSie stehen oft in krassem

Widerspruch zum propagierten
Frauenbild, denn sie fibernehmen

untersehiedlichste Aufgaben in (nee)—
faschistisehen Strukturen und lassen

sich nichtaufdie Rolle des ‘Heimchens

am Herd’ festlegen. Dabei liegt die

Hauptmotivation von Frauen in NS-

Strukturen nicht im propagiertem
Frauenbild begriindet, denn Artikel

zum Thema nehmen einen vergleichs-
weise geringen Raum ein. Entschei—

dender ist die in (neo)—faschistischen
Publikatio‘nen vertretene NS—Ideologie
als Gesamtkonstruktion. Die Moglich-
keiten ftir Frauen in (neo)-faschi-
stischen Strukturen aktiv zu werden,
sind - wile sich gezeigt hat - sehr

vielfiiltingas SpektIum reicht von

denen, die gerade ihre durch weibliche

Soziaiisationerlernten Fahigkeiten wie

z.B. Zuverlassigkeit ffir ‘Volk und

Vaterland’ nutzbar machen, bis zu

denen, die ‘Seite an Seite’ mit den

‘Kameraden’ gewalttatige Anschlage
und Ubergriffe durchfiihren. Viele der

(Neo)-Faschistinnen profitieren nicht

nur von der ‘Macht der Manner’ — so

ein weitverbreiteter Erklarungsansatz
- sondem sie bauen auch Macht ffir

sich selber auf.

Es ist im Grunde ein Widerspruch,
aber aktive (Neo)-Fasehistinnen ken-

nen, indem sie gegen die Befreiungs—
bestrebungen von Frauen aus patriar-
chalen Strukturen kampfen (2.13 . durch

Publikationen), ftir sich selbst ein ge-

wisses MalS an Selbstbestatigung und

politischer Bedeutung - also Macht —

erlangen.
“k

Bei vorliegendem Vorabdruck

handelt es sich um ein gekiirztes
Kapitel aus dem Buch:

Fantifa (Hrsg.): Kameradinnen.

Frauen stricken am Braunen Netz,
1445., Unrast-Verlag, PF 8020,

48043 Munster

Der Titel erscheint im Februar
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nach rechis

van 0. Schmid/

Die Mfinchener Versandbuchhandlung
Mail:0rder:Kaiser ist die gréSBIe ihrer

Art in Deutschland. Mehr als 2 Mil-

lionen Bficher and fiber 100.000 Vi-

deos gehen jéhrlich an Kunden im In-

und Ausland. Gleichwohl verbirgI sich

hinter dieser wohlgehegten Fassade

erfolgreichen Gesch'aftssinns such ein

Teil aktueiler deutscher Realitfit: das

klammheimliche Zusammenwirken

bfirgerlicher Mitte mit der breitgefiich-
erten rechten Szene und die damit ein-

hergehende schleichende Akzeptanz.
Denn fiber Mailerder:Kaiser werden

aucII die Buchbesteliungen an den Eu-

ropa Buchversand abgewickelt.

Seine Kunden sucht sich der Europa
Buchversand schon seit Jahren durch

Anzeigen inden verschiedensten rechts-

extremen und nationaikonservativen

Publikationen. Inseriert wird in der

Wochenzeitung Junge Freiheit ebenso

wie in der Vieneljahresschrift Criticdn

des WMF-GroBaktionéirs Caspar von

Schrenck-Notzing. Bis Anfang 1993

waren die Anzeigen fester Bestandteil

von Nation & Europa, einem der ein-

fluBreichsIen rechtsextremen Theorie-

organe. Bestiickt wurde auch die In:

gend- und Mitgliederzeitscbrift des

Bundes Heimattreuer Jugend no klarl,

Oder Deutschland in Geschichte und

Gegenwart, herausgegeben vom TiI~

binger Revisionistenverlag Grabert.

A11 dieseZeitschriften sind Teil eines

fiber Jahre gewachsenen, komplexen

publizistischen Netzwerkes von reams,
das eine zunehmend breiter werdende

LeserschaftmitDruckerzeugnissen aller

ArtbedienL DiesesNetzwerkwiedemm

ist eingebunden in eine internationale

rechte Szene; bestehend aus einer Vie]-

zahl von Grnppen 11nd Paneien miter

schiedlichsterGrfiBe und ideologischer

Ausrichtung. Verlage, Buchversender

und PublikaIionen sind zustiindig fijr

dieVerbreitung von Informationen fiber

Termine, Aktionen und anderweizige
Nachrichten aus der Szene, kommen-

tieren aktueile Ereignisse und liefern

den notwendiigen Uberbau zur Bildung
und Festigung eines rechisextremen

oder neokonservativen Weltbiides.

In diesem Netzwerk stellI derEuropa
Buchversand eine Besonderheitdar. Er

bewirbt und vertreibt exklusiv die Bii-

chereinergroflenbundesdeutschen Ver-

lagsgruppe: Ullstein/Langen-Mfiiler.
Chef des Hauses ist der Miinchener

Verleger, Junge-FreiheiI—Fan und Mit-

glied des rechtsextremen Witikobundes

Herbert Fleissner, der es in vier Jahr-

zehnIen vom Besitzer zweier Klein-

verlage zu einem Imperium aus fast 30

Veriagen mit einem Jahresumsatz von

130 Millionen DM brachte. Rechts-

Der Bundeskunzler warm

lesen schadet der Gesundheit
fin 'ak" beispieisweise enihiih mindesiens 36 Seiien

hoidlkonzemrierie Iinke Verdtehungen
and haswiflige Uniarstellungen

Ach so, [0. Und wer oder was isi "ck"?

Am besien selbsi moi nachsehen.

Kostenloses Probeexemp/or bestellen.

"ak" isi eine soziolisiische Monotszeiischrifi iewnseiis‘
von [Dogmoiismus und Anpassung an den Zeitgeist.

__

"ak"erscheint seii i971.

Ubrigens : Des Kiirzel stehf fijr "Analyse Lind Kriiik".

ak kosiet DM 62,-, erscheim vierwéchenfiich und is? in alien linken

Buchléden und‘ gut sortierfen Zeitschrifieniéden erhalfiich

Oder direki bei

Hamburger Salz- und Verlagskooperafive .

Schulierblafi 583, 20357 Hamburg

extreme Biichsr haben in den Fleissner

Verlagen Tradition SchonIn den fiinf-

ziger Jahren variegte er eh‘emiige NS-

Autoren wie. Wilhelm Player, Hans

Grimm und Edwin Erich Dwinger.
Heme finden sich in ‘sngebmchencr

Tradition Franz Schijnlfxubernebsn dcm

Auschwitz—Laugaer David Irving, dic

Hitler-Sekretarin Christa Schriider
neben dem ehsmaiigan SS-Mann Leon

Degreiie oder die neurachten Theo-

retiker Armin Mahler and Kmlwfleinz

Weifimann nsban Heinrich Lummcr.

VieIe waiters warmwas asnames. In

den Anzeigen dasEumpaBscharsands
wird hauptsaahiich fiiI disses Tail Ides

Programms gaWaIben. Hinwaise auf

die ebenfalls baiFiaissnsr erschsinen-

den Biicher was Elia WiessI, Simon

Wiesenthal Oder Wiin BIandt sucht

man vergebens?
Hans-Jiirgen KaisenGeschéf‘tsffihrer

and InhaberdeIVsrsandbuchhancflung

Mail:0rder:KaiseI waist jade Veraat-
wommg fiir den Europa Buchvarsand
weiI von sick and» srklfirt am" Anfrage,
nur die Packchien zu packen. Dar Inhalt

der Packchen ssheini ihn‘ weniger zu

Staten, denn za dsr Warbetatigkeit des

Europa Buchvarsands in den rschten

Blattem befragt will er nicht mehr

weiterreden: “Das ist nicht unserc

Sache
”

‘

Kaisers Zuriickhaitungm disser An-

gciegenheit isI nicht anbegriindet, hat
er sich doch dumb seine Zusammen-

arheiI mit dem Europa Buchversand

anf ein fiir iim adoppaii gaffihrlichas
Terrain begebsm 1967‘ gegrfindet,kann

Mai120‘rderzKaiseIaufeineerféigreishe
Karriere im deutschen Buchhandel ver-

weisen. Aus cism ehemaligen Ein—

Mann-Benieb war bereits 1990 ein

Uniernehmen miImehlrals30Milioneh
DM Iaimresumsat‘z gewarcisn, mit le-

ziehungen zu Iialsn ideiflen and Web}
alien groBen Vsriagam Nicm wenige
derMailflrdemKaisereschafispartner
haben sich in den letz‘len Jahren gegen
Rassismus and Rechtsaxtréinismns
engagiert und kfinnen and mass such
nicht entfemt mit dem braunen Sumpf
in Beriihrung kommsn. Wie aus der

Verm’ebsabteilnng raises grofian Pumi-

kumsveflagszavemsfimen isnkfinntea

Verbindungen v02]: MaiiOrdaIIKaiser
nach rechIsauiIea das bisisag gate. Ver—

hfilmis durchaus sachhalfig beiasten.
Beffirchten muii Kaiser such IliaHeals:
Iiea seiner Kundjianea, dean PC ist er

aicht.
*



“fer nicht weiB wohin er

wnl kommt meislens am

weitesten
“

(Shakespeare)

Autonomer Kongress Teil 2

l(.A.T.E.R./Ffm

Singen wir mil zwei Berichtigungen

Vdrbftens
fand das dritte bundesweite

mie-Krenungslreffen
flit den Autono-

geplanOngress
mcht, wie urspriinglich

sum;
1,1n Hamburg, sondem in Erfurt

nicht zweilens lautet das Motto jetzt

inSZln;ehr
Autonome auf dem Weg

mieko.
ahrhundert”, sondem “Autono-

k
‘ngress diet undogmatischen lin-

Sradlkalen Bewegung”.

may? ging es
zunéichst ums BIO!—

kende
c en, um die Grime der zu bak-

dem It;
Brotchen genau gesagt. Nach—

(1213 (I; eAnwesenden zugeben muBIen.

Schle

16

Vorbereilung allerortens eher

bereifpend anlauft, die Idee, die Vor—

des Kung
selbst zum wichtigsten Teil

schc' Ongresses zu machen, also ge—

darautgmm’ emigte niensch sich schnell

backe
, dail Jetzt lclemere Brotchen zu

noch

n

selen. Welterbacken also, den-

ten h’zsind nut cler Semerkung, es muss—

Wurd
[.dle richugen Broichen sein,

_

e olcses Bild schluBendlich noch

dlalektJSch ausgehoben.
Angenervt zeigten sich die meisten

Anwesenden auch davon, das ein wohl

allseits geéiuBertes allgemeines Inte—

resse, so im Sinne von “ansehen wer-

den wir uns das schon mal” selten dazu

filihrt, daB die Betreffenden sich dann

auch an der Vorbereitung beteiligen.

Irgendwie fehlt der Groove.

Aufdem néchsten Trelffen, das, wenn

dieser SF gerade erscheinen wird, dann

wohl wirklich in Hamburg stattfindet,

soll cine Ubersich: fiber die bereits an-

gekiindigten Arbeitsgruppen erstellt

warden, die mensch sich dann ebenso

wieden vorlfiufigen Kongrefiablaufplan

bei der KongreBini in Berlin bestellen

kann. An dieser Stelle nochmal der

Aufruf, sich, in Form von Arbeits—

gruppen oder in irgend einer anderen

Form, zu beteiligen. Noah is: Zeit.

“Es gibt nichfs gates,
aufler man tut es"

(1E. Kaslner. zi‘lierl nach M. Mlk)

Also ward der Stand der Dinge festge-

stellt, und es ging daran, die Hausauf—

gaben aus Halle und Kassel zu erle—

digen, sprich, sich auf eine SLruktur fiir

den Ablauf des Kongresses zu einigen,

und siehe, nach zéihem Streit und langer

Miih’: es gelang. Kurz zusammen-

gefasst soll der erste Tag dem Kennen-

lemen unterder Frage nach dem Zugang

zur “Autonomic", der zweiie Tag der

Bestandsaufnahme und der Kérung der

verschieldenen Standpunkte und der

dritLe der Frage nach dem wie weiter

dienen. Umstritten war, wie bindend

das alles ffir die einzelnen Arbeits—

gruppen sein soll, aber irgendeiner

meinteindemZusammenhang,dafl man

schlieBlich nichts erzwingen kann.

Der Sprachduktus des Entwurfs wird

einigen kompliziert und pfidagogb
sierend vorkommen, abet schone For-

mulierungen sind nicht Sache groBerer

Plena. Schwerer wiegt allerdings, daB

Einwfinde, soziale und okonomlische

Aspekte kfimen darin nicht vor, noch

nichunal emsthafi diskutiert wurclen.

Die Frage nach dem “wet” der “radi—

kalen Polilik (mit revolutioniirem An-

spruch)” wird sich so kaum beantworten

lassen und birgtdie Gefahreiner bloBen

Nabelschau. Wir wiiBten ersteinmal

geme, wie das in solchen Zeiten noch

gehen soll. Immerhin ist “das Schwei-

genderLinken (soll wohl heiBen: “unter

Linken”) zu brechen” eine Voraus-

setzung, eine solche Perspe'ktive liber-

haupt erst wieder sichtbar zu machen.

"Die Revolution tfiglich Oder gar

nicht!" das Motto ffir den dritten Tag,

(Und jeden Tag eine guLe Tat...) kann

wohl auch kaum ein Mensch mehr

wirklich ems: nehmen, fur uns klingt

das eher nach Lifestyle—Revolutionis-
mus als nach militamer Alltagspraxis.

Es ist ja nieht so, das die Situation bei

der Kongrerorbereitung nicht symp~

tomatischl were - Oder wie war das mit

den Brotchen?

Kontald: Kongrefi-lni, c/o Mehringhof,

Gneisenaustr.2c1, 10961 Berlin
‘~
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Feminismus

in

Argentinian
Kurzer historischer AbriB

van MafiaEva Izquiera’o
(Buenos AIR-as)

. . . Wie kfinnte ich fiber den Post-Femi-

nismus sprechen, jemand wie ich, die

ausLateinamerikakommtund in einem

Land wie Argentinien lebt, wo wir uns

vollsta‘ndig dariiber bewuBt sind, daB

wir vor kurzem eine Entwicklung be—

gonnen haben, um vielleicht, eines

Tages, den Feminismus zu erreichen?!

Klar, daB dieses “Erreichen” in An-

fiihrungszeichen steht, weil ich glaube,
(12113 C135 Erreichen des Feminismus

gleichbedeutend ware mit derSozialen

Revolution, weil das einen grundsatz-
lichen Wandel in den menachlichen

Beziehungen voraussetzt, eine groBe
Aufgabe, ehrgeizig und utopisch, abet

genau deshalb ist es cine Herausfor-

derung, der wir uns als permanenter

Aufgabe im Kampf stellen.

Denn ich bin fiberzeugt, daB, wie

Serrat es sagt“, das Leben ohneUmpien
eine Probe fiir den Tod ware”. (. . .)

Ein wenig zur Geschichle

Um die zwei Etappen in derGeschichte
des argentinischen Feminismus zu mar-

kieren, in denen er am starkslen auftrat,
werden wir davon sprechen, was man

aIs erste feministische Welle kenm,
die Etappe, die vom Ende des 19Jahr-
hunderts his in die 30er Jahre dieses
Jahrhunderls reicht, und als zweiie
Welle die seit den 70er Jahren bis zur

Gegenwart.
Es ist nicht meine Absicht, die Viel-

faltigkeit der Sm‘jmungen zu beschrei-

hen, noch die beharrlichen Debatten,
die einen Teil des Lebens dieser Be-

wegung bilderen. lch werde mich da-

raufbeschranken, einige der Ideen und

fundamentalen Tatsachen kurz zu

markieren.

[32] SF 3/94

Als Pionierarbeit in dieser Bewegung‘
sind die Aktivitaten der Anarchism-

nen, Sozialistinnen und Sufragetten
hervorzuheben,die den aufderanderen
Seite des Ozeans begonnen Kampf
weiterfiihrten, beeinfluBtvon europai-
schen Denkerinnen und Aktivislinnen
wie Louise Michel, EmmaGoldmann,
Flora Tristan und vielen andere Ge-
nossinnen.

In ihren Kampfzielen forderten sic

poiitische and biirgerliche Gleich-

stellung, Gleichberechtigung in der

Arbeit. Zugang zu Erziehung und Aus-

bildung, die Scheidung, und sie wider—
selzten sich der Prostitutinn, um nut

einige der Forderungen zu nennen.

Es ist schwer, in wenigen Siitzen die

Aufregung jener Jahre zusammenzu-

fassen, Jahre mil; vielen Aktivitaten
derAnarchistinnen und Sozialistinnen,
(. . .) wo sic gegen Ungerechtigkeit und

Gewaltatigkeit der Polizei kampften.
Trotz aller Hindemisse, die fur sie

durch (Skonomische Schwierigkeiten,
(lurch Schwierigkeiten in-der Aus-

bildung und (lurch ihr Frau—Sein zu-

sammenkamen, waren sie eine wirklich

lebendige Kraft, die zusammen mit

den Genossen kampften Oder ihre

eigenen Rechte als Menschen mit
'

Idealen und eigenen Gedanken vertei-

digten.
1907 organisierten sie das crate

anarchistische Frauenzentrum und

schafften es, verschiedene Publikatio-

nen herauszubringen; unter ihnen

kfinnen wir zwei anarchisrische Zei-

tungen m it inlemationaler Verbreitung

erwéihnen.

Die erste, La we: de la mujer (Die
Stimme der Frau) wurde 1896 von

Virginia Bolter und Pepila Guerra zu«

sammen mit anderen Genossinnen

herausgegeben, die zweite Nueva tri-

buna (NeueTribiine), wurde 1922 her—

ausgegeben von Juana Rouco Buela.

Diese Genossin hinterlieB uns auch ihr

Buch - “Historia de an ideal vivido

por una mujer" (Geschichte eines

Ideals von einer Frau gelebz) -, in dem

sie fiber ihre militants AktiviL‘at erzahlt

und ihre Werte und Ideale aIs libertare

Anarchistin darlegt.
Persfinlich betrachte ich es als ein

besonders wichtiges historisches

Dokumem. Sic denunziert die Abwer-

lung, der die Frau ausgesetzt war, und

daB sic noch nich1 vollsrandig Liber—

wunden ist, Maj, ’» es nachfoigend
'

ausdrfickt: “...nnt
‘ ‘

tribuna wurdergdar‘
die Frau die glainhen‘F

Earle des Buches kfinnen wit} en;
“...die mentaln Unterleganheit d r

Fran isr cine thanlngiacha hfiga, die
von alien religifisen and jufiafiaannn
Verbanden wiederholt‘unn pmpaygicrt
wrr .” ,

“

Wit wissen, rial}. lunar flan Wain
stischen Gruppanjanerfimcha abanajo
manner wie Frauen clan Anfhauf nan
neuen‘ anzialen Ordnuag‘ mit‘dagn IA:-
griff tier Freiheit an

‘

Man hin-

fiir aie some the Ware ungwlagalan
Regein weder untergenrdnafi’iinnh
unterworfen sein, sqaclarn eina fraias

Wechselapiel (161‘annagpng, Ans {fie-
sem Grund beautafk‘ln‘sie’,‘ um sigh arif
das Paar zu be; an, an Wort Ge}-
nossin under 61311113315611» Wasxnach dieser

Auffassung die allgemeine Gleichheit

wiederspiegelfifl‘”: ”a W ‘

\‘Erirmern wir uns damn, dafi‘ in dieaen
Jamen der Iegaiafiaagundan Frau der
von Minderjahfigan war: immer unter
der Vormundaclgraijpclnaflfapers radar
des Mamas. WangWWWsieeigene
Giiter nochkonntenaiafiffantliche 130%
kumente unteraphreihang Die: Gaselb
schaft ai1gemein,,dia avantgmdiari»
schen Snfimungan undrdaa Innungaf
wesen mimingaaqhinasen, begriffenan,
Frauenmlle alaganaschiiefilicfl fiirdas
Heim bestimmt.‘ ,1

Feministiachea Vntum
oder dernAnap-ruch out

bfirgerliahe @Iéichhéfl
‘

Zwischen den Bfier‘ideOér’Jahr-en
{and sich dieFraaefibewegungaufeine
kieine Gruppe Berufstfitigar Tii/Iittelu1
standsfrauen reduziertwiaderfiienich
affentlich agierten, ‘auflar‘in Kampfen
fiir die politischa‘Gleichbemchtigung,
die die Mfiglichkeit an wahlen and

gewahlt zu warden‘ansnebten.
Diese Ziele wanna auch van den

politischen Partsfan Verneten, E36301?!
ders von der saaiasl‘l‘stisciiefik’l’artei, Was‘
die Tatsacha heflfiti‘gt,‘ daB aWiSchén‘
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wfirfe,die sichaufdasFrauenwahirecht

bezogen, vorgelegt warden. Es ge-
sehah, wasindieserEpocheunendliche

‘

Male mit Gesetzen zugnnaten der Ar-

_ .

beiterinnen geschah, sie biieben in den
"

SchnbladenderMinisterienHegemErst
die peronistische Regierung billigte
das Frauenvntum. 195 i wfihlten die

Frauen 211m ersten Mal and brachten

es auf 24 Abgeordnete and 7 Sena-

terinnen im Nationaikongress, eine

anflergewfihniiche Zahi in Amerika.

Die Anerkennung der Frau ale Bfir-

gerin stellte sich sehr bald als unzu-

reichend heraus, die tausendja'hrige
Benachteiiigung auszugleichen. Ver

allem weil, wie es aufder ganzen Welt

geschalr,derfiffentlieheAktionsradius
besehnitten wurde, indent naeh den

Weitkriegen das “zurfickan den Her
”

fiirdasweiblicheGeechleehtgepriesen
wurde.

Tretzdem beginnt in diesem Zeit-

raum ein aktiveres Leben der Frau in

derparlamentarischenPolitik,wodurch
esgeiang, einigegesetzlicheReformen

einznffihren die die Situation dler Ar-

beiterin verbesserten.

3
Die zweile leminisiischei‘

‘e
Welle111‘

.1

In den 70erJahren erscheint ein Femi—

nismns, der achiirfer protestiert und
die Mannermacht sowie die sexuelle

Rollenverteiiung in Frage stem, der
die Grundlagen, fiber die sich die

Unterdrfickung tier Frau durehsetzt,
aufdeekt. Er hinterfragt ihre Rolle in
der Familie den Zwang zur Mutter-

schaft, das Pmblem der Abtreibung -

die auBer1n Kuba1n ganz Lateiname—
rika iliegal ist -.

Mitden Kampfen dieserEpochesind
einigeErfolgeerreicIltworden,aberes
gibt grundlegende Situationen der

sexuellenUngleichheit,dienoch intakt
sind und viele der vom Feminismus

amAnfangdesJahrhundensgesteckten
Ziele sind noch nicht erreicht und

bilclen einen Teil der aktuellen Borde-

rungen ~ Ungleichheiten, die trotz der

Vertinderungen im winschaftiichen

11nd sozialen Bereich: fonbestehen.

Wfihrend derDiktanrrhabenesdiese

Gruppen unterlassen, effentlich in

Erseheinung 7.11 treten, sie lesten die

[34] SF 3/94

1919 11nd 1947 achtzeim easement"

"ur-

Verbindnngen untereinander11nd orga-
nisierlen Versammlnngen in Privat-
hansem mit der Absicht 211 studieren
11nd nachzudenken. Es tauehen ver-

schiedeneselbstbewuBteGmppenanf
in denen die Erfahmngen, die indi~
viduell entstanden sind umgeworfen
werden und we ihr ailgemeiner Inhalt

erarbeitetwerden kann. Diese Gmppen
waren Ausgangspnnkt ffir wichtige
Entwicklungen1n der feministischen
Theorie. Arbeiterinnen, berufstatige
Frauen der Mittelkiasse 11nd Studen-
linnen naherten sich einancler mit ihren

Fragen, inren Entfiusehungen, ihren

Nfiten die Reaiitéit 211 verfindern. Sie

arbeitetenohneDisIaiminierungdumh
Alter und ohne poiitisch-ideelogische
Diskriminierung, denn sie waren der

Meinnng,dafiderKampfzui-Befreiung
der Frau als Grundlage die Frau selbst
haben muB, gegen einen erklarten
Feind: den Sexismns; “dasmaeht nicht
automatisch jedes mannliche Wesen
zu unserem Feind und jede Frau zu

unserer Verbiindeten. Das Ietzte Ziei
is: es, zu versuchen, die “Menschlieh—
keit” ffirdieFrauen wiederzngewinnen,
die ihr systematisch geraubt wir ”.

(Dieser Sam gehéirt zu den Siatuten der

UFA — Unién Feminism Argentina.
'Die erste Frauenvereinigung. gegrfine

det in den 7061 Jahren.)
Die 3061' Jahre sind die Iahre der

Entwicklung des Feminismus als

weltweite Bewegung. In Argentinien
ging man - aus gutem Grand nach dem

Fail der Diktatur -1 mit verschiedenen

dffentlichen Aktivitaten nach auBen.

Verschiedene kleine Zeniren. die

unterschiedliche Aufgaben anpaekten
wurden erfiffnet; ans diesen Zusam-

menkfinften ergab sich, Themen zu

vertiefen, wie die Gewalt in der Fami-

lie, Abtreibung. Infonnation fiberVer-

hfitungsmittel eta; man beginnt mit

der Diskussrion um die verdeckte

eiterliche Gewalt, die van verschiede—

nen Organisationen mit dem gieichen
Zweck geffihrt wurde and man er-

fii‘fnete die Debatte fiber eine tier Er-

klarungen fiber die Macht des Mannes

fiber die Kinder.

Zu Beginn der Demokratie organi-
sierte man La Multiseezoral de 1111
Mujeres. um 211m ersten Malam 8.Miirz
1984 unseren internationalen Tag Z11

feiern. Wenn es sieh anch nicht um

eine feministische Organisation han-

delt erwa‘hne icl1 sie hier wegen ilirer
Wichtigkeit, die sie bane. indem sie

die Gegenwart and .1111 Ferdernn en

der Frauen belcarmr machtie. Siej Icon-
stituiert sich ans Militanien der poli-
tiachen Permian, Gewerkachaften,
Franengrnppen,Menachenrechtae a-

nisationen, Hausfranen and edit 1 ‘88
van Gruppen Iesbisclter Frauen and

‘89von FrauenderCnmnnidadI-Iemm
sexual Argentina OSHA.)

11m 8Mare 1984 verswnmelten wir

uns anf der Plaza dei Gangrene mit
einergemafiigten Pianfenn 111111 srelien
Punkten: i
l. Unterzeiclrnung der W-Knnven-

tien fiber die Elirninierung aller

FonnenderlDisIaiminiermggegen
Frauen. I

Gesetz.

3. Anderung der Varherrschaft der

elterliehen Gewalt

4. Erffiilnng ties Gesetzes: gleieIier
Lohn 1111 gleiehe Arbeit I

5. Regelung“ des Gesetzes fiber Kin-

dergiirten.
6.

Anderungdfesfiesetzesfiberkenteffir Hanafinuen.
7. Grfindung ties Frauenseln'etariais

Diese Fordernngen drficken die Gren-
zen nus die cigarFeminismua barre 11m

zur Anerkennu gSeiner grundlegend-sten Zieie 7.11gelangen. 1mm alledem
ging man 1985 arms waiterals1n den

Forderungen clan Thema Scheidung
and die Gewdlt gegen Frauen mitanf—
genemmen wardenEe15!: mirwicntig,
die Roile. diedid Frauen innerhalb
dieaer Bewegung erl’fillten, hen/oran-
lichen Sie breeiten titre Kalle111 d‘er
Reproduktion ant” angefangen ans tier
Lage won Mariam, die ihre Kinder
verteidigen. Sie pelnisieren diese
Verteidigung, 111111111 sie sie van einem
individueilen Prehiem111 eine seriaie
Frage verwandeln. Sie apielen nicht
mehr die Belle der Mfitteran dem 011,
den ihnen tins patriarniialische System
zuschreibt 11nd 11.111111 nicht innerhalb
ties Heims, deansic verteidigen nicht
nurden eigenen $111111 oderdieTechter,
aondern sie maehen es, nu diner fiffent-
lichen Sache. wen-11 tieall-e Entfiihnzn-
gen and 11111 Versenwintlen van Kin-

darndie ihnen'1m Angenbiickbekannt
sind denunzieren; . ‘D1ese Transfnrmation des Persfi' -
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“Chen ins Politische konfrontiert und
8"

flft
den terroristischen Staat an.

belgiegumgebungldes taglichen Le-

die Mr
11611 man mcht grundsatz'lich

or an“ achtverhaltnisse. Jedo‘ch die

Rin IsrerteAkuon,dieGegenwartder

sonnet-l
alsFrauen-Mutter, diesich fiber-

Viduzllldem
die Politisierung des indi-

Brfich
en Sehmerzes verursachen tiefe

Sozial'e
in 1hrem Leben und in ihrem

die ime’.‘ UInfeld. Mehrnoch beijenen,

ange
InerdietraditionelleFrauenrolle

ngffen hatten.

t",
'

LB». \S‘.
. ".

‘v I:

Feminismus oder/
~ nationale

Frauenbewegung

:11]xienbiiek kennen wir nicht von

den oh emnnsmus ll’l Argentinien re-

gung Zul‘le die Nationale Frauenbewe-

eWe
erwahnen, weil sie aIs soziale

eignisilelgg
emes der wichtigsten Er-

es in and ervorgebracht hat, wie man

bung n‘

eren Landem unserer Umge-

kfi f

icht findet. Diese Zusammen-

gait:
te erfaBten nach und nach das

Smirking
und vereinigten immer

die sich
eSnmmen von vielen Frauen,

bestim
immer mehr ffir ihre Selbst—

Woimit
rnung zusarnmenschlossen,

gaben
sue AnlaB zu einerneuen Etappe

Sich £1311 derein w1rklicher Fortschritt

Wachse zeichnete:
es brachte eine

bewum: 'e Legiumation des Klassen-

WUBtseineSES
und des Qeschlechtsbe-

gungen.
nterargentmischenBedm-

AiIFDelsderste wurde 1986 in Buenos‘

liative lflrcngefuhrt.
Sie begann als Ini-

Resulta
eministischer Frauen, die die-

von N lederBewertungderKonferenz

aus Anaggbi (Kenia) aufgn'ffen, die

der Fra
des Endes des Jahrzehnts

Binten 1:11 stattfand, das von den Ver-

1985
ationen zwrschen 1975 und

E
ausgerufen worden war.

Veggurfe eine jahrliche nationale

Vinzen 31
ung in versehiedenen Pro-

Sich immes Landes. emgerichtet, die

bei dc”

er

selbst einberufen hat und

Beim
ahr furJahr mehr teilnahmen.

teil unedrSten
Maj nahmen 900 Frauen

lun e

in den letzten drei Versam-

ist i]
n

War der Durchschnitt 6000. Es

Treffichtig nervorzuheben, daB die

0d
en von Jeder Frauengruppe lokal

er in der Provinz selbst finanziert

wurden und dafldie Mehrheitvon ihnen

aus der Arbeiterkiasse und aus

verarmten Schichten kam.

Sie batten den Charakter von Ver-

sammlungen und ihre Beschliisse wur-

den als Koneens betrachtet, die dam in

Vollversammlungen umgesetzt wur-

den.

Vedmfipftmitdiesen Treffen wurden

andere durchgefiihrt, nach Wohnge—

bieten und Regionen, in denen die

zuvor gefaBten Beschlfisse bewertet

wurden und so Themenvorschléige fiir

die nachste Versammlung entstanden,

wobei immer die gleiche Organisa-

tionsstruktur beibehalten wurde.

Die Beschdiissc derVersammlungen

haben angesichts der sozialen Realitat

der Frauen und des Landes zu sehr

weitgehenden Komprornissen geffinrt.

Zur Zeit kritisieren wir heftig das

neoliberaleProjekt, das unserem Land

und ganz Lateinamerika aufgestiilpt

wurde und eine grausame Weiterent—

wicklung der Armut verursachte. Wir

Frauen sehen uns gezwungen mehr zu

arbeiten, um das atemberaubende Sin-

ken des Familieneinkommens aufzu-

fangen; und wegen der Abwesenheit

des Staates und seiner Verantwort~

lichkeiten auf sozialem Gebiet Iauft

das darauf hinaus, diesen Mangel mit

mehr unbezahlter Arbeit abzudecken

(Kindergarten, Kfichen, Gesundheits-

stationen, etc.).

Wir kritisieren auch, daB die wirt-

schaftlichen, sozialen und politischen

Rechte, die historisch durch die Kam-

pfe des ganzen Volkes erobert wurden

- worin die Frauen eine fundamentale

Rolle spielten -, zerschlagen und be-

seitigt sind.
"

So begrfinden wir immer mehr cine

kritische Denkweise, indem wir einen

Ort finden, w‘o wir unsere Bedtirfnisse

und Niite kanalisieren, wo wir unsere

Wfinsche formulieren und anderen

zuhéren kdnnen. Wir kdnnen Ideen

einander gegeniiberstelien and an den

Unterschiedlichkeiten wachsen, wir

kennen unsere Rechte kennenlemen

und die Mfiglichkeit uns zu organi-

sieren,um sieauch wirklich auszufiben.

Das spiegelt sich in der groBen Zahl

von Netzen wieder, die sich gebildet

haben, urn mit diesen Zielen weiterzu-

arbeiten.

Es wurden freie Werkstatten gebil-

det, immer entspreehend der Unruhe

und derNate, die zum jeweiligenZeits

punkt die Gruppen erfaflten.

Es scheint mir wichtig, einige er-

mngene Erfolge dieser letzten zehn

Jahre hemorzuheben:

1985 erhielten wir die geteilte elter—

liche Gewalt und die Gleichheit der

Kinder vor dem Gesetz.

1986die Scheidung(mitbeidseitiger
Zustimmwng)

1991 biHigleman das Quotengesetz,
das die poiitischen Parteien verpflich-

tet, in ihre Kandidatenlisten 30%

Frauen aufzunehmen.

Hinsichtlich des Themas‘ “Verhin-

derung von Gewalt” warden verschie-

dene, von Feministinnen gegrfindete,
Zentren erfiffnet mit Selbsthilfegrup—

pen fiir miBhandelteFrauen; es bildete

sich auBerdem eine Organisation ffir

Telefonhilfe, wo dasOpferunmittelbar

im Fall eines Angriffs anrufen kann,

um um Hiife zu bitten.

In diesem Jain- billigte mam das Ge-

setz ffir die Provinz Buenos Aires, das

den Aggressor aus der Familie aus-

schlieBt.

Es grfinden sich mehrere Hilfe- und

Beratungszenn'enin foentlicihen Krau-

kenhausem. Bedauerlicherweise funk!

tionieren diese Organisationen nur in

der Hauptstadt und in der Provinz

Buenos Aires. Wir wissen van einigen
Versuchen im Landesinnem, aber sie

haben ihre Arbeit noch nichtdauerhaft

eingerichtet.
Der 25.November wird zum inter-

nationalen Tag der Gewalt gegen

Frauen erkart.

J”)

$15,” Was der Feminismus zu
\.

die-sen Versammlungen
.

beitrfigt s... f,
‘_..-..',

Vielw ist in den aHe zwei Jahre slatt-

Ifindenden feministischen Vollver—

sammlungen fiber den EinfluB, den

wir haben, diskutiert warden, ohne

daB wir zu einer gemeinsamen Ein-

schatzung kommen konnten. Aber wir

haben die Notwendigkeit eingesehen,
als Militante an den Versammlungen
(der Movimiento Nacional e Mujeres)
teilzunehmen und damit dazu beizu-

tragen , daB wirFrauen damitbeginnen,
uns mit unscren spezifischen Proble-

men zu identifizieren, uhne uns als die

“‘aufgeklarte Avantgarde” aufzuspie—

SF 1/95 [as]





Interview mi} Carlos
*

Casates von Radio
‘

‘

«Panaméricanb und“

‘ “COMCOSUR;
.

'

CfWQS M .‘Casares Mora war'limgjéih-
”gar Di‘rektof'des uritguyaisclgen' Sm—

“ CW 44 Radio‘l’anam‘érimr‘za‘. Sci;(“Rafi
‘

Jahr is; er Di‘rektor van].COMCOSUR- C(iit'zunicacién Panic?“
‘

padv“Chm? Sur-Eufbpa. Cantoswurde
‘

‘ 95‘0 ih‘7M0nteVEdeo vgebofgn: [Wit 19 '

1 Ciahren‘begannr er, sick bei den MLN
‘

‘

"pamdfos‘ zu engagieren. Fiir sem

Padgemem verbufitener in den [sileb~ ‘

“8'3" Jahren em};
‘

S‘eclzsjr‘ihrige
V‘Haft‘strafe.“lleutel is; er Miglt'ed (1'65

‘ My

gm'falkomiteés zmd‘ des

‘Exekufinomiiée‘ ‘dcrMLN. In unscrem
'

FJP’C'IWI beriahtét Carlos fiber die

lm‘eifgrfindi‘z dc}: Schliryjung vonRaq'io
‘

‘Vlsmgdi’énin‘Umguayimd‘das v‘oandia
“W‘méricana ‘

1‘

unablu‘ingége
ewOp‘c‘i‘iSch~lawirmmerikanigché ‘

eme‘lzungsprojékt‘ ‘vo‘n‘ Basismadien.
‘

OMCOSURWDa‘sGgsprc'ichmitCarlo; ‘

fund Ende November" - néch var den

“flamen‘tSwahlen in Uruguay 1 am

andeueinels van Inter/connexion“; der
‘

.‘MEdien undMediawatch ausflriché
zeten Seminars ‘z‘um Tl'hema internatioé
"“‘iflisghe Beric‘htemattung‘ start. Em
V0" de‘r Heinricleéill-Szg‘mng: anter~

V

Slfitzter .Projektcmtfag fiber cine um~
angreiche Unzcrszfitzzmg zugunsten

MCOSUR idufl‘ derzesit Gcfahr, an
‘

dérlnter‘Ve‘ntian desAuswéirtigenAmteS3’4 Scheitem. 5

anaméricaha; die. Simmibn der Ba-
.‘

u

snulsubuououxeml
ueneu

segge‘fvueuene

Alodouowuegpew
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Landcm 11nd- [gunmen rags
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LB. oer brasiiizinischo Kooz?

eilerer Versuch hier Terra

municaeion participativa6131M
5 de la Comunicsfio'n A1-

a}
iiiiven Kommunikati min

‘

{ops ist ans 1

- ”honing? g V

v

1

den Ume sziitzt wird 1115112113111 voni

erband oer ffbiog Radios. Soil Iahren

gibt es vieifzii e Konfakte zu Radio Panamérieana.

Ziel von C0 OSWiSt; 1111:Kooperauan und den Infor-

011i! zwischen altemativen uno Basis-

ojeictes 11nd Jo aiistInnen i

Europa zu fordem. In Eur

den 16Median, Poonal 11nd

nisation,dievonFreiburgauseinen 1n

von freien Radios unternimmt. Es nicht daium, ein weitores 1

Netzwerk 111311 211 etablieren. Vielmehs werden bereits

bestehende Komakte intonsiviert. Ausgangspunkt mflssen
‘

die Bediirfnisse 1161' Radio— and Zeitungsmacherinnen sein.

bzw. dis politischon 11111!soo i111 13111111111111 ungen

odor okologisehe Diskussiono’n111

,

1e kommen
COMCDSUR das 1111 don Ausbau oiosor 14211111311111: drin-

gond auf finanzislio Unwrstutzonoms Europa angowiesen
ist, wurden von dot HeinriehuBoilwfltifmng umfsngreiche
Mi'ttel1n Aussicht gostollt. Dios 111111111sz1111 1111 sine: Inter-

soon dos Auswsrogon A 31111111111111 I3’m 111111: Stel-

,, hm mit oiner moderaten P111}
anlsBIich oer Schiiefiung oes S

11.oasz111' cwall

1 ~aufofii11iellem

‘

@Droyebkland
‘07. Fax. 0761- ,

~

oommouWor,-U

SchwarzerFaden:Ende August wurde

Radio Panaméricana geschlossen. Was

ist seitdem gescheheu? Was erwartet

1hr van den Wahlen in Uruguay?

Carlos: Zunfichst haben wir Berufung

eingelegt. Die Berufung wurdc abge-
lehnt. Allerdings bleibt uns noch cine

fibergoordneto Instanz. Soweit zum

rochdiehen Aspekt.
Gleichzeitig fiihren wir eine Kam-

pagnedurch,diedasZiel hat, das Verbot

des Senders aufzuheben. Dabei wurds

auf nationaler bzw. internationaler

Ebene in verschiedenonpoiilischen und

soziaien Institutionen sowie Men-

schenrechisorganisationen diose Situa-

tionangeklagtunddanm gebeten, oinen

[38] SF 3/94

Appell an die umguayisehe Regierung
zu richten. In diesem Appell wird von

der Regiemng vorlangt, die Presse-

freiheit, die Meinungsfreiheit und das

freie Spiel der Demokratie 211 rospek—
1ieren. Donn das Vorbot dos Radios

erfolgte wenigeStunoen v01 einem Plo-

biszit 11nd kurzeZoit v01 den nationalon

Wahlon. Dabei warRadioPanaméricana

eine der wenigen Stimmen, die sieh 1111

das Plebiszit ausgesprochon halite”.

Zudem gehortdas Radio 311 den wenigen
Radios. die sieh im Umfeld (161' Frame

Amplio befindet. Disses Parteienbl‘ind-

nis besitzt home auch auf nationalist

Ebene gute Chanson.

Aber was uns marker beschiiffigt, ist,
dafl disses Vorgehon nicht nur ciem

ijekt,S’ondombosflmmtenpolitischcn
Sektoron2Bden Atheiiiem sowic eincr

gfofien MengoanZuhorem dis suBerSL
aktiv an 1161‘ Gostaltung dos Radios

toilgenommon 111113611. 111111 ganz be-

sondors Uruguay gosehadot hat.

Dos typischsto Morkmai disses Ra-

dios war siohoriioh dot hobo Grad an

Parfizipation oer Monsehon and die A11

and Woiso, Wis dos P10511111 11111 S Limme

for diojenigen oimo Sflmms gowordcn
i31:Donsmsfonunosn1meiston margi-
nalisiensn fiokmron, jenon also die in

den allotmoistoo‘osflen 115111111111 Zugang

1111 don Kommunilsaoonsmodieii haben.

1111112111111 1211111111, oiohomesiiherlich
mit sob: oinfachsn, abor $11111 obcrzeu—



J.

gentle .

Sagmfldgglcl‘l Sleh beschweren, und

Radios etw

ur Siemitdcm Vcrbotdieses

elWas ge

as zerbrochcnist,da8 fflr sie

inn
storbcn ist, das ihnen einen

W'
2.“ ICan gab.

1r
‘

..

in Crst63:13 ubcrzcugt, daB es sich hier

blem hand TC
urn cin politisches Pro—

um ein juric l_und erst in zweiter Linie

Werdendimiilsms'
In dieser Hinsicht

Olle Spielc

ahlen fijrunseinewichtige

mngspmc_
n. Donn wenn die Regie-

mittclb lgcunnnt, wird cs kcine un-

entire Verandcrung geben.

gibt ~ Sci :83 demon Regierungswechsel
ie Freme A

16 Particle Colorado, sei es

mit dem Zukfnplio
- werden wir gleich

”Mum zu

unitigen Prilsidcnten spre—

11nd demokrfx-fahmn’
welche politische

gieruflghin flUSCile Haitung, diese Re—

es Radio
SlChlllCh derWiederéffnung

S CX 44 einnehmen wird.

Lafl’ uns ii
- -

adio Pan

ber a’ze Aknvisllnnen von

Siehzder anzérzcana sprechen. Wie

9’1 Situation aus?

Natiirl'
Foblefqh gandeltes

sich hierbei um ein

auf die £461.15 angesichts des Angril'i‘s
mungS— und Pressefrcilieit

Undd-10 Dom
.

o
- .

.

uns Zun

kmuelm allgemeincn iiir

iich
-

.

Cutung
St cme ZWCllrangige Be-

seleIVCrzgihD9m0ch mtissen wir uns

elzen_ Es h

dlich damit auseinander-

70 Familicand‘fh Sich um rund 60 bis

n
Oren W23

die in der einen oder

etroffcn Si

‘3‘: Von dicser Situation

so P Von dnd.
Der Gemiitszustand ist

d‘aB man de
harten Schlag gcpr'agt,

ii ren kaI:cse
Arbeit nicht mehr aus-

dles Winger], unabhiingig davon was

CuteL Furaftltch
fiir die einzelnen

anamérgca d.“ mcistcn stellte Radio

en, ihrc B

na 1hr Einkommen, ihr Le—

"Ichlklar Cmffing dar. Jctzt ist fiir sie

wird. Bisflgfis
1n dCr Zukunft passicren

Wierigk
.OnntedasRadiomitvielen

"Och die Beltcn
und Vcrzogerungen

gehmm _€7.ahlung der Lohne und

llel‘Cn.
bis Ende November garan—

l
.

aritfit
~

-

- ’dwelncschrwichtigeRolle

Es -

glbt
'

fold
“610 kOnkrele Beispiele der

ur die W‘l .

.a ios Sgielraufnahme
der Arbeitdes

nonsmedicn hen.
Viele Kommunika—

UnSerCn Paben
ihrcTfircn gcoffnet,

.6nnen B
rotcst taglich verbrciten

nahSIen Von
9‘ Radio CX 36 sind Jour-

cn, ZUminchX
44 aufgcnommen wor-

geklan sein
Slsolangebis die Situation

wrrd. Dort werdcn auch

Zuhorerschaft hatte un

einige der von uns entwickelten Pro-

gramme ausgestrahlt.

Eine Frage zu eurem Selbstversléindnis:

Versteht 1hr Euch als ein Basisradio?

Und: Gib! es weitere Basisradios in

Uruguay?

Im Falle Uruguays gab es bisher wenig

Entwicklungen im Sektor der freien

Oder illegalen Radios. CX 44 isthier ein

Projekt, das weitgehend ohne Beispiel

funktionien. In jedem Falle ist es nicht

sehr einfach, unsere Situation mit der

von Basisradios in andercn Landem

Lateinamerikas odor freien Radios in

Europas zu vergleichen. Ohne Zweifel

verstehen wir uns als ein Basisradio

und nicht nur wir verstehen uns als

solches, sondem auch die Leute. Und

gerade das ist das Entscheidende.

Un ter formalen Gesichtspunkten sind

wir ein legales Mittelwellenradio, das,

als wir es fibemahmen, quasi keine

d das sich heute

auf die ersten Range vorgearbeitet hat.

Aber fiir uns handeltes sich nicht um

tilt der Zuhdrer,
die Frage der Qunati

sondern um die An und Weise, wie wir

arbeiten, und wie sich die Partizipation

der Zuhorer gestaltet. Unser Radio

stellte sich immer die Aufgabe mit

offenen Tiiren zu arbeiten, all jene zu

privilegiere ,
die wahrend vieler Jahre

in Uruguay keinen Zugang zu Radios

hatten, die - als Einzelpersonen
Oder

dem einen oder anderen

Grunde daran gehindert
wurden.

Deshaib schufen wir diesen Kauai, in

dem die Parfizipation und Kommuni-

kation der Leute
— direkt oder indirekt -

moglich ist. Dabei gehtdasRadio
hinaus

in die verschiedenen
Viertel, zu den

Gewerkschaften.
in die besetzten Fa-

briken, zu den Demonstrationen.
Es

handelt sich also um ein Basisradio und

nicht urn ein freies Radio im klassischen

Sinne, so wie wir dies in Europa vor-

finden.

In Uruguay eigistieren Projekte, die

wir auch als Basisradios verstehen

konnen. In MontevideogibtesdasRadio

CX 36. Daneben existieren auch in

vielen kommerziellen Sendem Jour-

naliswn, die Programme
im Sinne der

Basiskommunikation
machen. Und dies

besitzt genauso
seinen Wen Nicht im-

mer sind diese Dinge bekannL Haufig

mfissen sie mit sehr viel Kraft durch-

gesetzt werden, denn dieDirektion cities

Radios unterstiitzt diese Art der Radios

nicht. Hfiufighandeltes sich um indivi-

duclle Kampfe, wo Leute das Risiko

emgehen, 'ihre Arbeit zu verlieren.

Es gibt auch andereProjekte, die man

hervorheben mufi: z.B. die Provinz-

radios. In derProvinz gibtes vielelegale

aber haufig sehr kleine Radios, die so-

wohl aufKurz- als auch aufMittelwelle

senden. In diesen Radios gibt es viele

Programme, die nach dem Prinzip der

Radios populuares, d.h. der Basisra-

dios, arbeiten. Diese Radios sind sehr

offen and stellen ihre Kanale den ver-

schiedensten Sektoren und Meinungen

aus dem Departement zur Verfiigung

Natiirlich
konnte diese Arbeit Starker

miteinander vemetzt und vertieft wer-

den. Dennoch gibt es cine Art der Ba-

srskommunikation innerhalb der kom—

merziellen Radios.

Ein anderer Aspekt, der - vielleicht

W611 andere Radios diesen Bereich ab-

deeken
konnten - bisher in Uruguay

kemeRollegespielthatte, sinddieersten

legalen Radios, d.h. Radios, die ohne

Lizenz senden. Zur Zeit gibt es 2 B

Radio FM El Puente aus dem Aria-ei:
terviertel La Teja in Montevideo, das

aus einer langen Arbeit im Viertel und

der kleinen Zeitschrift El Tejano ent—

standen
ist. Heute wird mit dem Radio

em langgehegter Traum Wirklichkeit.
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Viele junge Kommunikatoren 3in da-

ran beteiligt. Rund zwanzig Blocks

kijnnen erreicht warden. Daren Arheit

wird von vielen Organisationen dos

Vierieis 11nd auBerhalb dos Vionels

untcrstiiizt 11nd anerkanni, LB. Com-

cosur. In diesom Jahr haben wir c1213

Ziel, daB dcr Status (161' Kommuni-

kationsmedien neu geregeit warden

muB. Donn in Uruguay halten wenige
Familicn im Kommunikntionssektor die.

Macht in.den Héindem. Dies ware 13in

iiuBerst wichtiger Schriu hin zu einer

Verankcrung der Demokraiie v01 aliem

zugunsten dergesellschaftiichen Basis.

Lafl’ uns fiber ein anderes Projekt von

CP sprechen. Karin Camcosur als ein

solahes Projekt qngesehen warden?

Wir sind dnvon fiberzeugt, dafi das so

ist. Das muB sich abeterst in den Fakten

zeigen. Eines mochte ich klar sagen.

Comcosur isi ein von C71? 44 unab-

héingiges Projekt. Natfirlich profi1iert
Comcosur von den intornaiionalen

Kontakton von CX 44. Das Projekt ist

abet unabhiingig. Wir konnen herons

einigc kieine, konkreto Erfoige vor-

weisen: 2.131. den Ausiausch zwischen

europfiischcn Radios und den Radios

ties Cono Sur — v01 aliem aus Uruguay
und Argentinian. Oder die. Ersteilung

einiger okologisch orienticrtor Pm-

gramme zur Situation in Uruguay. Dione

Programme warden Anfang Ianuar

fertiggesielit sein. Sic warden sowohl

ins Deutsche als 21111311 in Englische
fibersew. Im Februar hoffen Wit die

ersle Kassette aus Europa zu erhaitcn.

Daraufwerdcn 30 Minuten zurSituntion

der Frauen und 30 Minulcn 211 ver-

schiedenen Themen zu horon scin. dio

Beiuiige werdcn nus den Progmmmen
verschiedener Radios entnommen

worden sein. So women wir cine Zu-

sammensiel lung von Stimmen ans ver-

schiedenen europ'aischen Radios haben.

In Europa dagegen wird man Pro—

gramme aus Argentinian 11nd Uruguay
ho'rcn konncn.

Wir haben auf diesem Kongress vie!

fiber den lntemationalismus gespm—

Chen. Mich interessieren zwez' Binge.
Welche Umersu'itzung ko'rmen wir in

der derzeiligen Situation Radio Pan—

américana zukommen lassen and

zweitens wie kannst Du Dir den Aus—

tausch im Rahmen von Camcosur

vorstellen?
‘

Was den ersmn Tail dew Frago beniiff1,

wiirde ich sagan, dafl derzeit das Wich-
tigstc int, wuimrhin fiber die Ungc-
rechn'gkeitderfiituaiionzuinfbnmicrcn
11nd dafiir 2111f nafidnaier Ebone‘ zu

sensibiiisieren Dion 11111111 :1T. in Uru-

guay nicht erreichl; 11111111111 Es giii dic

Mcfiglichkeiton nuszunuizen. die Ihr

1111111, 11.11 31111 Vereiriigungen 111:1 Ar-

beiter, die Median and .111 Parliament

sowie Mennohonrechmorganisationcn
211 11.101111111111111 11m 11111 11111111111111 iibcr
die Situation ané Tngasi’icm 211 11 ion
Nauirlich hat dim Auswirkungen auf

die 11011115131111 E‘nischmdung. da es sich

nicht um ein juriiiiscfios, 511111113111 um

ein politischcs “mama 111111111611 1Wir
bwanken u11311116113113131 schon fur dic

sehrbmsznlorstiimung.dmwnsencns
der vegehiedenon intomationalen Lan-

der,0rganisa1ionen 11nd Personen cr-

[when habon Dias iét fiir11111 oin “kon-

kreics Beispiol fiir intcmaiionaiistiischc
Amen dais sind die. Fruchto van Akii-
vitfiten diewir gesiiihabon 11nd joizi
1111111311 11111111111 Dies ist {111 11115 das

Schijnste an 1111;151:111 Beispiol inter-

nauonalisusohor Arbeii, (13.6 as sich

111cm; 11111 in$611161 Haitung, sondcrn in

kmflcreien 1511:1611 31131111112111.

Was die Frags bomfft, wio wir1uns
innerhalb V1111 finmoosuruntereinandcr

11nd mit andamn Radios, Pmnunmlicn
11nd unabhiingigen Journalisten 1010.
koordinicron 111311111611, so W51 sich zu-

nfichst feststellon 112113 as nich 1111i Com-

cosur um Bin zicmiicii odginolles Pro-

jckt handeit. 1111111 as gob: nicht um

eines, bei dam on 11111” 111111 die Hund-
habung von Nachrichwn, die Organisa—
tion zines Radios odor 11113 Thema cincr

institutionoiion Verknfipfnng dichl
Sondum as gibl; gleiohzoiiig dies Mog-
iichkcit dos Zusammenarbsiwns mit

einzeinonJoumaliswn mitinstiiutioncn

odor einfach 11111111111111, die am Thoma
der Comunicacifin Popular, (16;; BESiS-kommumkation.intaressmrtsmd lcs

kann zB im Rahmen 1131' Aus— und

11.211111111111111, (161‘ technischon und

logistischenFmgesicliungonndorcincr
1111gemeineniinwrntfiizung im Bercich

der konkmwn Radionrbeii abet auch

bei der Dumhffihrung van Seminarcn

31311111111611. Ail (lion kann sich1111 km-

11161611 Faliu von Europa nun varwirk-
iichen lagoon, indo’m 1311113156113 cinc

kontinuierlioheru Kommunikat1ons-
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trieben. Im Sinne der Comunicacién Pop

{thie70Mtarbeiterlnnen als ein Sprachroh

Wild ihrer Basisorganisationen. Das Konzej

« , adio mit der zweithéchsten Einschaltquote,

dieshalb istes mfiglich, daB sich das Radio fae

D' -
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DICZSChheBung von CX 44 Radio Panamén am he

Chland - zumindest in den Medien der Soliszene — em

b
.

téveilées Etho ge'fl-lflden. Am 24Ath 1994 wurde in Mon-

eo eme emeute DemonslIatjo
”

gen die Auslieferung dutch Spenden von Unterstfitzerlnnen aus (let, 113111811"

2mmher Fliichtlinge an den Spa ”then Slaat zusammen— finanzieren kann. Das Radio wird auBerdem vdn der Imfien
'

Ian eDissen. TausendevonDe _

tInnen,die z.T. selbst Frente Amplio" und dem Gewerkschaftsdachverband

801% 911% .Im Exil verbra: _

" PIT-CNT unterstiitzt.
‘ .

run

antfit
Inn den ETA-Ak M 5

Die Schliefiung des Ramos lSI zum einen aufdie poiitische

M' 1%
auf, dlc von der Sp

_

Nfihe deg Senders zu den Tupamaros, seine groBe Beliebtheit

1 lonen—DOHar-Kredil erk
"

‘ ein Engagement fiir die verfolgten

Menschcn slarben an i

”

auch die bevorstehenden Par-

;vggflen zum"i‘eilschwerverleyfi'fiyi.R »

‘
~

B21311: d?r Leutp,’ hatte konunuifix "
' b“

sich sonfmformlert.
Bei Beginn defMons

~

in fom)?“
Zum Sprachmltr der Demonstrant ‘

A »

Geschellfr-tc ununtcrbwcmfl fiber den Fortgang der

die V

msse und formw die Zuhfirerlnnen zur Hilfe ffir

erletzten auf. Am 26.8. ’erfolgte dann die SchlieBung

(fingendérsuurch diekonservative Regierung Lfacalle .
-

_

g
_ .

bemfirfi’fhc
Slch dafureguesGesetzesfiwerMilitfirdlktatur

D1e Mnarbelter
_

egen denert,eme Kooperative

Ce

C

Ugte: In glelc
“‘

ender CX 36 zu griinden und snch fiir dle Ubemahme der Lizenz zu

ntenano fur 2 Tage
ies scheint wenig aussiehtsreich, da in Uruguay

Radio Panaméricanaifigird,
“auch heute noch seitens ties Militfirs vergeben

die Ergebnisse der Prfisidentschafts- und

wefieppen. D

60 weitere 335mm Zuriicsz‘

're konnte sich der Sender in

nikationsmedien zum aller—

er weniger Familien sind, zu

~ sche System des Landes.

nut éu ,napp der konservativen Colorado-Panei unter

'

Julio Mafia anguinetti u terlag, bieten keine Hoffnung auf

eine balm Beilegung
‘ "

Qiktes.
,

Radiaflenaméficana
V“

. 'giaritfitsfonds ‘Demo-
'

'

beitskreises Dritte

einiuen kirchlichen
untersu'itzt.

is

‘

‘

Spender: an? AK Dru

_Frankfurt BLZ.:

* wort Radio Pm“!
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Eutcrffieschaffcn wird, die sich nicht

dium be
9“ Austauscn mit einem Me—

der Wicgleht. Malerlalten, dieaufgrund

RCChcrchugkw-d-CS
Themas cine weitere

aus cinchCmeUgCn. werden wirsofort

UberSeLz
remdspmchcmdasSpanische

adios 03".
um es umgehend in unseren

zu k6nneerandcren Medlenverwenuen Anmerkungen

jcnscitS citlcind. cS_
auf dtese .WCISB

(innen1 So daB (fixlgfig vjzfggifizgrzg 1) AmTag der
Wahlen wurden inUruguay

Hiindcn VCFbreiLm Wi 11
-

h
fiber zwet zentrale Themen Yolksae-

daB dicSCr Ausmu- h

r wo cn mc [’ stimmungen abgehalten: 1.) Due Etho-

sivcm VerkOm

SC zu gwas Ex-klu- hung des Blldungshaushaltes
von run'd

WCI‘lh
rm. chn etvyas semen 5% auf2'{% und2.)pte

Unantastbaxkelt

at, wollen wxr, daB es 1n anderen der staathchen SomaI— und Rentenver- Gama—Journalism: Yessie Macchi(eben-

Kama] - . .

en VCTbrellel Wer. w“- wonen
falls Tupamaxa) erreichtwerden.sicherung.

In Uruguay sind immer hfiufiger Ver-
auoh 30hr klar sein hinsichtlich des 2) _ 3 Z

. . .,

Aus‘aUSChS, dcr sichcr eini e Mticr—
suche der Regierung festzustellen.Mtt-

) umBegflffderComumcscxonpopular,

Suindnissc birgl Es em

g

d
glieder der Linken politisch einzu- ‘83”

BaSISkommumkanon, s. u.a.

daB die Berichte w. fir h‘ms
amm’ schflchtemoderauSzuschalten:Diessoll

chwarzerFaden 1/93 und 11/9},

WCran llnd UiChL Cingacl: Yers'talnien mit politischen Prozessen
LB. g~egen 4) pie Frente Amplio stellt gin Bfindnis

formationcn ans (1
- we

we 6 n— EleuterioFemandeZHulqopfo(E!Nal0)
linker Parteien dar. wobei die MLN

Kohlinemci f h
.em-chcnls anderen derTupamaros.denqenemgen’Duelftor Tupamams gemeinsam mit UNIR und

den
n ac 1n elnem Amhw lan- des Radio Panamencana, Jose Muyea derKPdenlinkenFlfigeldesBiindnisses

' Cordano. Oder die bekanme Panamén- reprisentierem
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Foto: Boris Scharlowski

Die Menschen in Jewgeni Samjatins
diisterem Zukunftsroman Wir scheinen

gliicklich zu sein. Schmerz, Neid und

Kummerbleiben ihnen fremde Gmfien;

Aiie sind sich gieich. Deckungsgleich!
Sie Hagen keine Namen sondem Num-

mem: 0-90, D-503, 1-330...

Unter der Anleitung des sogenannten

Wohltfiters venichten alle Gleichen,

nagaus, lagein, das gleiche. Gleichzeitig!
“Jeden Morgen stehen wir, viele Mil-

lionen, mit sechsriidriger Pfinktlichkeit

in ein und derselben Stunde, in ein und

derselben Minute auf wie ein Mann.

Zur gleichen Snmde nehmen wir ein-

millionenmiitig die Arbeit auf, ein»

millionenmiitig beenden wir sie. Und

zu einem einzigen, millionenhandigen
Kfirper verschmolzen, fiihren wir in ein

und derselben, von der Stundentafei

gesetzten Sekunde den Lfiffei zum

Mund, brechen auf zum Spaziergang
..., ziehen uns zum Nachtschlaf zuriick

(12/161)
Friih morgens, zentral geweckl, blickt

jede Nummer ihrer Nachbarin direki

ins Schiafzimmer. Archilektur is:

[42] SF 3/94

transparent; die Réume sind identisch:

“Durch die Glaswande sehe ich aur

Rechten und zur Linken — gleichsaun
mich selbst, mein Zimmer, meine

Kleidung, meine Bewegumgen - tau-

sendfach wiederhoit. Das macht M111:

Du siehst dich aIs Teil eines riesigen,
machtvollen, einheitlichen Ganzen.“

(12/37)

Samjatins schwarze Utopie ist bei—

nahe perfekt. Nur zweimal pro Tag,
wiihrend der Persfiniichen Stunden,
zerfiillt der einheitliche Organismus in

seine einzelnen Zelien. Sex istangesagt.
Rosarote Talons warden ausgestellt,
Rolloerlaubnisse eneilt, 11nd nachmit-

lags um vie: sowie abends um zehn

verdunkeln sich die Réume. Krankhaf—

tes, Individueiles findet statt, bis, 60

Minuten spfiter, der alie Zustand von

Einheit und Gieichheit wiederher—

gesteilt ist. Samjatins Held ist zuver-

sichilich: “Ich bin fiberzeugt: Irgemd-
warm einmalfnl’herOderspfiter, warden

wir selbstfi‘zr diese Stunden einen Plan

in der allgemeinen Formal finden,
irgendwann einmal warden: alle 86’400

mm @mgar 017/

Sakunden cugf der Stundemqfal ragi-
striert 39in." (12/17)

Jewgeni Samjatin, Sichiffskonatruk-

tent, Sehriftsmeller and Soaialist. arbei-
new mach der russiachen Oktoberrevo;
intion aisLehman Maxim Gorids Haus

der Kiinste. Den Roman Wir schrieb or

an Regina dar awanziger Jahre. IDas

Manuskript aainen aiganen Angabcn
gemafi zu veraiahan ais Angriff gagen
einen “neueriichen Kathnliziamua‘" ( l 3/

10), kritisierta unter anderam idie
Tendenz zurVereinheitliehung, weiche
die damaligan Architekturvisionen

kennzeichnete. Wir fiei derZensurzum

Opfer 11nd konnie erst verapfitet in

England erschainen Samjatin ethic]:
Scareibverbot, washaib er 1929 ‘dic
Sowjetunion verlassen music.

Im selben Jahr Iegte der Architekt
Nikolai Kusmin, Mitgiied der Gesell-
schafi Madame: Architektan (03A),
den Entwurf fiir aine Wabakombinat-

Siedlung ties Anshero»$udsheni<cr
Steinkohiegabieias var. tier his in has
kleinsta Detail an die Horromiaoncn
des in Ungnade gefailenen Schrit‘tsstel-

i



lgcgglzlrlllnnene: Das fur 5140 Personen

meinsc: [Pro-1cm,
beslehend aus Ge-

Ohnz fitsrdumen
und einheitlichcn

Dcinlic:
Cn, wancrgiinzt durch eine

ablauf
gonauc Eimeilung des Tages—

Radios. checki von eincr zenlralen

C)mmslfiatmna),
solltc die gesamte

beginner d‘fn Tag zur selben Minute

Anklcidc.
Fur Gymnastik, Waschen,

-usw w

n, Essen, den ch zur Arbeit

ngen zli<ren enakte Zeitangabcn verge-

rauf al) dusmmslimmtc
die Riiume da-

Inncn
a 33 moglichstalle Bewohner-

méglicfinOglichst
zur gleichen Zeil

Niko] S'ldasscliac tun konnten. (2/252)

[Cklurricati Kusmin vernal eine Archi-

Zwisch lung, d1c sich wfihrend der

cmséhlenkriegszmit
vor allem in

ger Bcl' 2nd ilnd der Sowjetunion eini-

Sicdlunlc
lhexterfreute. Obgleich seine

jalinsRgcbensoweniggebautwieSam—
fen bCidoman

gedrucki worden isi, wer-

das andCKUnslprodukLe,das
cine loyal,

Licht a Cfre lmusch, ein bezeichnendes

Zeitgciu
cmen Aspekt des damaligen

VCI‘Slfinséc's, dessen Erhellung fiir das

erhebli hnislmker Kunstgeschiehnevon

Sich I": Cf Bedeuiung isL Es handelt

G1
.

.

dlc unheilvolle Vision einer

C“Chen von Gleichen.

I.
‘

Die Kunsi verfinderl die Weli

K .

u13;;genzuvor verlangten Intellekluelle

Wie in dmter nach_Macht und EinfluB

Jahrhund
en

zwanziger Jahren dieses

un Hinens. 19:26 nefder Schriftsteller

Cinemwclr
in seinem Ziel~Jahrbuch zu

an dessec
lbund derInLellektuellen auf,

‘Herrsc [:1
Ende eme Logokratie, cine

mussLe S‘n
des Geistigen’ stehen

nur ei

.

.

iller war der Meinung, daB

die Ger; Semenhaus
dler Denkenden’

kes’yulc 1ckedes ‘unwissenden Vol—

durcn d
enken i‘msLande ware. Moiiviert

RuBla (lie
polmschen Umwéilzungen in

Kunsigchund Deutsehland, waren viele

groBe H fffende,
die auf die neue Ara

zeu [

o fnungen setzten,davon fiber-

Sofa Ig‘ewesen ,. den. An forderungen des

ismculssngus were
in erster Linie fiber

men we
e

Verzinderungen beizukom-

méci“ eshalb es nur die Kunsi ver-

Sene 1:13“:
der Gegenwarl angemes-

Sondcr
_ nsordung zu schaffen. Insbe-

die A
elm Kreise der Architekten war

'Kénins'lcm
mcht seltcn vertreten, als

Arch'
gm der Kunst' verdiente die

iteklur das Hauptaugenmerk re-

volutionéirer Initiative. Der franzésische

ArchitekL Le Corbusier wiinschte sich

fiir seine siadtplanerischen Eingriffe

Mine der zwanziger Jahre eine poli-

tische Machlfiille vergleichbar mil der—

jenigen eines franzijsischen Ministers

im 17.]ahrhunden: “No"zig wa‘re ein

Mann mil Faust, dem man das Manda!

fibergibt, dds Problem der S lad! zu 10'—

sen. Ein Mann. der mi: weitestgehen-

den Vollmachten ausgestatlet we're. ein

Colbert. Man fordert einen Colbert!"

(zit.6/43)
Doch niemals were Le Corbusier

selbst in die Politik eingestiegen. Seine

Perspektive bestand nicm darin, mittels

Geseizen und Dekreten das Leben der

Massen zu lenken. Politische Gewalt

war nur von zweitrangiger Bedeutung,

indem 816 dazu dienen sollte, entspre-

chende Projekte in die Realitfit umzu-

setzen. Denn es war die Organisation

des Raumes selbst, venniuells dessen

Architekten in die Gestaltung einer

neuen Gesellschaft eingreifen wollten.

Nicht mit poliiischer sondem mit es-

Lhetischer Gewaltausgestanettrachiete
eine sich formierende Archilekten-

Avamgarde danach, den Menschen von

Grund auf zu verdndem. Unter dem

BegriffNeues Bauen ist (liese Richtung

heute allgemein bekannL

Vom Neuen Bauen als einem einheit-

lichen Arehitekwrsu'd zu sprechen were

jedoch verfehlt. Obwohl der Anspruch

zu erkennen war, eine gemeinsame

Theorie und Praxis zu entwickeln, be-

herrschten Streit und Widerspruch den

Diskurs unter den Amhitekten. Hinzu

kamendieumerschiediichenpolitischen
Voraus-setzungen, mitwelchen sich das

Neue Bauen in den einzelnen Lendem

konfrontiert sah und die auf die

jeweiligen Schulen groBen EinfluB

nahmen. Berechtigterweise unterteilt

die Kunstgeschichtedas Neue Bauen in

eine futuristische, eine konsu'uktivi-

stische und eine funkiionalistische

Richtung. Trotzdem darf nicht fiber-

sehen wenden, dafi ein besiimmtes ge-

meinsames Wesensmerkrnal existiene,

welches das Neue Bauen als intematio-

nalen Architekturansatz bestimmte. Das

Neue Bauen wollte aus dem Elfen—

beinturm der Kunsi herausmeten, um

auf die Gesellschaft einzuwirken. Es

wollte bauen fiir das Volk, um dessen

Lebensgrundlage zu verbessem.

El Lissitzky, der in den friihen zwan-

ziger Jahren die modeme sowjetische

Archinektur in Westeuropa propagiert

bane, betrachtete das Mitglied seines

Berufsstands als “Kulturpionier” im

Dien'ste kommunistischer Gemein-

schaftsbildung (3/19): “Dem Sowjet—

architekten wurde die Aufgabe gestellt,

einen neuen Typ der Wohnzelle. nicht

fiir einzelne, in Konflikt mitez'nander

stehende Individuen (Westen), sondern

fi'ir die Masse. als Wohnstandard zu

schqfi’en." (3/17)
Doch die lobenswerte Absicht, fiir

Minderprivilegierte erschwing—licnen

und hygienischen Wohnraumxzu bauen,

bildete nicht dais alleinige Motiv der

neuen Richtung. Die heme weit ver-

breitete Reduktion auf seine sozialffir—

sorgerischen Absichten wiId dem We-

sen des Neuen Bauens nicht gerecht

und 15B: einen wiehtigen Aspekt auger

Acht. Das Interesse des Neuen Bauens

gaitderpsyehologischenBeziehung des

architektonischen Raumes zu den

Menschen, welche von ihm umgeben
sind. Fiir E1 Lissitzky gall die Archi-

tektur als “Wirkungsfaktor im sozialen

Leben” (3/18), sofern sie “als Raum-

idee, als Gestalzung, die eine bestimmte

Einwirkung auf unsere Psyche ausfibt,

lebendig wir (3/52)

Die Beziehung zur Psychologie
darf, sofem eine umfassende Bewer—

lung des Neuen Bauens staufinden,

sowie dessen bereits erfolgte Verkléi—

rung konigiert werden sell, nicht unbe-

rficksichtigtbleiben. Raumiorganisation

verfolgte nicht nur das Ziel, materielle

Bedfirfnisse zu befriedigen. Sie sollte

darfiber hinaus in das immaterielle

Innenleben der Menschen eingreifen,
um dort eine bestimmte Verenderung
zu bewirken. In diesem Sinne fiuBerte

sich 1929 die Alhussische Vereinigung
Proletarischer Architekten (WOPRA)
und betonte, die Architeklur sei “eine

aktz've Kunst, die zu einem Mitre! der

Befreiung der Massen werden soil. zu

einem gewaltigen Hebe! des sozialisti—

schen Aujbaus und der neuen kollek-

(ivistischen Lebensweise. indem sie die

Psyche organisiert und den Willem und

das FL‘Ihlen der Massen im Kampffi‘ir
dpn R’nimmunirmurnl’tfvpnipht” (1 IRA.)

Das Neue Bauen lfiBt sich deutlich

unterscheiden von der Repssentations-
architektur des Faschismus oder des

Sozialistischen Realism us, welche, wie

oft festgestellt wird, durchaus fihnliche

Zfige Lrugen. Die politische Vereinnah-

mung der Architektur erfolgte erst zu

SF 1/95 [43]





der Masse als gescllschaftszersctzendc
Gefahr gadeutet batten, nahm Mfinster-

berg cine Umkehrung derWertung vor,

indem er die Masse mit dam Ideal einer

. sozialen Gleichheitverknfipfte. Um dem

[WWI Gemeinschaflsbildung m‘i‘tzlich

(zu) Werden" (5/195)

seigem Philosophischcn Diskurs vieler

derierD261tgcnossen folgend, ordnele

men“ haflllg geboreqePsychologcdam

lurchC when Gemcmwesen den‘KuI;
I

' grlff ‘zu, wfihrenddessen at" div;
(Eldmduahlfit mit der Nalur assoziiene.

KDf" Kullur dienen, heiflt nich't. den

raraften
der Natur eirgfachfreien Spiel-

'

N

um

SChajfen. sondem hc‘iufiger, die

190%"
bemezstern and fiberwinden." (5/

'

licfisélficn Augen war Gemeinschafl—

W“

ell 1m Grunde genommen-elwas

1d9matfirliches und nur zu bewerk—

‘St‘mlgen fiber cinen “kultureflen Bin-

:1”? » den Miinslerbc'rg mittels e'iner

VOECWanchn Psychologie‘ zu litigen'.

IFSChIUg- Mll dcr “PsyChotcchnik’?'

$1311th
or cin Mittelgan dcr‘Hzmd zu

bab9n, "die SeeIe umzygestallen and zu

Cemflufjen and so Gewall L'Zber die

pg);h0108ische Lage zu gewinnen” (SI.

-

zégzsc .

>

Selbszbesqmungsmfi

Allc psychologischcn Bemfihwfigefl
V

gclchc Mfinstcrbcrg 1914 inksfiiflem.v
auptwcrk “Psychotechfiik” zusama

hmcnfamc, strcbtcn nach def,*vf‘%

4%;risllgung dcs scelischcn'mgéfi‘s",(‘

licB'c {llcls Suggestion und Tiiuschun

M
such dcr psychischc Zuslandm

.

Cnschcn bclicbig manip

g1
doch woh! bekarmt,

[4:58
dze ISuggestt'on infigozidléh?

under-1
m dcrlliolitik, in dériKunsr‘

Tau 1r}:
der Rclzgton spiell. (...) Die

ddcfc {ungen and Irrtiimer des 08"
‘

v zlmssies xind nomendigel‘weis

Horn {Jestunmtem Wert far den beabtgqv
-hligten Erfolg.” (5/143u.151)

(

umhglilgitcrbcrg {01ch dem Mus ‘r d I I .

cm
.

wrhundcrlwcndeinFr cit;
»

.

111131.613!!-
chkcllcn Masscnpsycholog’ wele

rhamgkeit

Ehcvgn dcrAnnahmcausgeganga W313

.

a3 s1ch dic Soclcnlagc deSijn‘éQ/Zkfi
Izn

dcr Massc erhcblich von dcmfifigfllfim
flsland untcrschcidc, dem das" fl

YIduum unlcrworfensci,Wennes
'

m

IS}. Unlcr dcm EiynfluB einer psycholo?
agchcn Massc wei‘chcydie péifiSGHIiche-

_

Illcnsfrcihcit der Gewalt éines uh?
sxchtbarcn kollcktiven‘ZWéfigs. Mas-

S<§nm.cnschcn voiizfigen Handlungen»

d}c SIC als Einzelnc ablahmé ‘

CH} blindcr Nachahmungs
drangc dcn kritischcn Ger

zwischen

n_ Psycho-
"

ricmete

'

schwc'ich-

ieder” in

wingen" .
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{5:19;} Tatigkeit ist der Bau", schrieb

als er SCl’Gropms, Valer des Bauhauses,

in weieme Sehule fiir Gestailung 1919

damn
_mar grundete. (zit. 7/ 1 12) ErlieB

als “Alene. Absrcnrerkennen, die Vogl

bezeicgchncktomsrerung der Kfinste"

Bildh net..(6'/.69) D16 Malerei und die

Daseiaucrc: harten kcine unabhéingige

“dcr :sberechligung, sondem miiBten

38) Drchitcnturdienen” (Ladowski,1/

(Lin '

lese game als “fiihrende Kunst”.

Sllzky,3/52)

daflfsiizgvencn Schrinhin zu einer stan—

Verstch
renden Archnekturproduktion

hiin i

en

sich die Bemfihungen, unab—

Vereging: Kunslierlnnen in Schulen zu

“Chen a,
um Sic gegenijbcr einheit-

Aufgab
cgcln zu vcrpflichten. Diese

ZUnga chhatte'Gropius dem Bauhaus

lcknvs (lb-l, daSjchS kfinstlcrische K01-

dag s

U

JCklnusnubildenbeabsichl’igte,
smug-3‘3}:-

C110 sxchtbare Welt formen

allein. d
lsher stand der Kiinstler ganz

diesencha k‘eme sarnmelnde Idee in

geirti aotischen Zen zu sehen ist, die

0b
g und

Talenell das Untersle nach

Zn
kehrt. (21L2/128)

driuuccrh 1f)u_r
Mics van dcr Rohe, der als

SChulc bircklor
dcs Bauhauses der

Stand [I

IS zu 1hrcr. SchiieBung vor-

Sicnu;
at das Mollv der Standardi-

n

g an die crste Slclle:

hat “(germ Lehren Liberhaupl einen Sinn

verbflqnhn
hat cs den, zu bilden und zu

der U’IIC ten. En hat fortzufahren van

die Ve Zerblndliclikezt
der Meinung in

auszwthindlzchkezt
der Einsicht. Her-

and d“ enaurdemBereichdesanalls
Mdfligigifwl'lkur inldie klare Gesetz-

(Zit.8/7)
emer gezstzgen Ordnung.

83:31:: :hceretische und praktische Zu—

Und Khnfuhrung-
von Kunstganungen

86mmunsllersubjeklen bot die Voraus-

Siemenngum
Entwurf einer standardi-

dazu
orm. Kunstschaffende wurden

tmiscarrllgehnlten,
der Vielfalt architek—

Ginsb
er

Srllnchtungen
- der Architekt

revol
111g eprach veriichtiieh von “vor-

RfiCkunonarem
Ekklektizismus” -, den

nach
en Zn kchren, um sich der Suche

(llsoemer apsoluten’ Form zuwidmen.

Lek
) Dabei besannen sich die Archi-

ten
auf‘emfache geomeLrische Ker-

1135:1121 dICSC, wie zum Bcispicl die

Bligk Oder der Quader, aus beliebigern

Sinnlizvlinkd _den nahezu identischen

elemcn
en

Elndruclf hmterlieBen. Die

lektur
rtnreGeometneverlich dcrArchi-

cme sowohl vom gestaltenden

als auch vorn betrachtenden Subjekt

unabhfingige Gmndlegnng und dieme

fortan als Grundmuster archilekto-

nischer Formgebung. E1 Lissitzky war

der Ansicht, der ”Kampf mit der

Asthetik des Chaotischen” kénme nur

geffihn werden mit Waffen aus “ele-

mentaren Formen”: “Warm die mensch—

liche Gesellschaft in anarchischem

Korflikt gegeneinander steht, so def}

eine vorgeschriebene Ordnung a1: ein-

ziger Zusanvnenhalt gilt, dann is! die

‘Geometrie’ das Eindeutigste und

Branchbarste.” (314411.52)

V. Industrielle Archiiekiur

Das kollektive Kijnstlersubjeki biieb

cine Fiktion. Ein einhenlicher Stii, eine

standardisierte architektonische Form-

gebung lieB sich nicht enrwickeln, da es

an sozialer Verbindlichkeit als deren

Bedingung fehite. Vor allem in der

UdSSR wiitete ein erbitterter Kampf

von Sekten um die riehtige Lehre der

Kunst. Die Fronten verliefen dabei

durehans nicht nur zwischen den ‘Staf—

feieikiinsrdem’ und den Linken, sondern

mit besonderer Erbiuemng innerhalb

dieserLinken selbsg die ailenfalls gegen

reams geschlossen schien.

Trotzdem ist es erstaunlieh, welch

groBe Hoffnungen auf der pmkiischen

UmsetzungformnivellienerRaumkunst
ruhlen. El Lissitzky schw‘zirmte yon

einem “Wohnungsbau als Massenpro-

duklion”. Aufder Basis einer industria-

lisierten Bauweise piante er, ”Typena

wohnungen ebenso zu erarbeiten, wie

Ford seine Autotypen dumb/constru-

z'erte" (zit.2/241) Dergeslzaltwiirde ”der

Raum. der fu"r das individuelle und

intime Leben ndtig bleibt, fiir die

Zukunft herausreduzierz." (3/ 1 8)

FlieBbandtechnik und die Erschlies-

sung neuer Baumateriaiien lieB den

Traum eines einheitlichen Wohnraum-

konzeptes, welches sich fiber das ganze

Land ersrreckte, Lechnisch realisierbar

erscheinen. Der Archiiekt Georg

Muche, ein Verfechler der Stahlkon-

struklion, dachte schon in den friihen

zwanziger Jahren fiber die Plauenbau-

weise hinaus, indem er erkifine, der

Montagebau aus groBformatigen Be-

Lonplatten wire nurdieorganisatorisehe

Ubersteigerung der verallelen Stein-

bauweise und emspriiche noch kei-

neswegs wirklicher Industrialisierung

ties Hausbaus. Diese kdnnte nur fiber

die Verwe‘ndung von Stahi durehge—

seth warden, worauf Muche am Bau-

haus einen Prototyp aus Metall kan-

struierte, derjedoch wegen anhaltender

Kondenswasserbildung erstbewohnbar

wurde, nachdem die Stahlwé‘mde von

innen mi: Ziegels‘teinen hintermauen

warden waren.

VI. Reaiiiaiewn

Zwar sprach OSA-Architekt Roman

Chiger von einem “vellig slabilen, in-

nerlieh geschinssenen System kfinsde—

rischen Denkens”, offenbartedamit aber

nur seine Wiinsche, hinter welchen die

Wirklichkeit weit zurfickblieb. (1/90)

Gemessen an der eigenen Zielsetzung

waren die Bemijhungen des Neuen

Bauens von geringem Erfolg gekrém.

Weider gelang es, einen einheitlichen

Stil Lheoretisch auszuarbeiten, noch

verliefen die wenigen praktischen Um-

setzungen wunschgemfifi. Immerwieder

waren die Archiiekten gezwungen,

Kompromisse einzugehen - in Deutsch-

land mit den Anliegen private: Bau-

herren, in der Sowjewnion mit den-

jenigen politischer Behdrden —, was dazu

fiihrte, daB Philosophie und Realitéit

des Neuen Bauens zuweiien erheblich

von einander abwichen. linsbesondere

in der UdSSR bildete die akule Knapp-

heir der erforderiichen Baustoffe ein

zusfiLzliches Hindemis.

Auch mit Widerst‘anden seitens der

BewohnerInnen hatten die Architekten

des Neuen Bauens zu kfimpfen. Gro-

pius’ industriell prodnzierte Reihen-

hanssiedlung Dessau-Tfirten zum

Beispiel wurde “Hundehiittengegend”
oder “Betonstfille” gesc‘himpft. Die

MieterInnen verzichteten auf den Kauf

dereigens von den Bauhauswerksnfitten

gestalteten einheitlichen Inneneinrich-

tung und mauerten Fenster zu, um an-

dernorts neue aus der Wand zu brechen,
— nur damit ihr Hans nicht gleich aussah

wie das ihrer Nachbam.

Uber die Nachteile des ebenfalls im

Stil des Neuen Bauens aus Glas er-

richteten Versorgungsministeriums in

Moskau berichtete die deutsche Archi-

tekturzeitschrifl Bauwelt 1933:

”Seine Rc'iume gehdren zu den hier

nicht seltenen Bfiros, in denen dieLeute

samt ihrer Arbeit im Sommer nach der

SchattenseiteflL'ichten mfissen, im Win—

SF 1/95 [47]



Few: Boris Schariowskji

ter nach den warmen Ecken, soweit sie

es im Biiro fiberhaupt aushalten kén-

nen." (in3/202)

VII. Archifekiur und Politik

Der Anspruch, unabhangig von politi—
scher umd wirtschaftlich‘er Machlz cine

gesellschaftsgastahende Funktioa aus—

zufiben, lieB die sochljschen Archi-

[43] SF 3/94

tekten des Neuen Bauens in sin offenes

Konkurrenzverhéilmis zur Kommuni—

stischen Panci cream. Lenins Abneigung
gegen jegliche Form modcmcr Kunst

war bekanm. AufMarx bezugnehmend,
verfocht er den Standpunkt. dafl aus-

schlieBlich mittels ciner Vcrfindemng
der wirtschamichen Varhfilmisse

( 'Umerbau’) eina Umwfilzung dew rest-

lichen gesellschamichen Bereiche, deg

‘Uberbaus’, zu welchem er die Kunst

hinzuzaaue,vmagach ware. 1
Der Amhitakaa smash Leninj die

Fahigkeit ab, 'hei dew Tranafannation
der biirgcrfichaa Gemllschaft in cine

kammunistisahc akaivmitzuwirlaen. Er

unterstrich aainaablahmndc Hallung
mittala einar aiadaatigen GENE.“ Zur

Erinncmngaa aaiaaa mama Ragic-

mngssitzhammgmdarflmomydhlast,
eiaem ahamaligaa Emiahaagsmsmut
der Mismlaaaa, liafl Lenin 1922‘ch-
sen Zufahaswag min; aiaar Zwill‘i‘ngs-
komnnadedamaaaaaaanmlaaaakcn.
Mit diagram aiaaaaflgaa Rackgaff auf

konservativa Bimlamaam macaw cr‘

deutlich, aaa ar- am aim dia Hartei

mpraaenflmandamhimkmgemmiea
Tmmzdcm eka as main dam fvifhcn

dreissiger mama iaaraigenfliahcn
Kampagua gagaa aaa New: Bauen.

“Lastdiemfiwéflaawaeuah gaatellt
haben, am majamaie 1hr auch
auagedacht ma;“madiam“armng-
lichen Auffarflamag waa ta sichf der

parteinahe Archiwk *Mmdwiaow 1930
alumina Berufsgeaa‘ssen: “Gegenstéinde
mach eigenem Gutdfihfienachqfi'andwndden Auflraggelwr zum, Telfel schik-
hand" hagaban sich dieMchitektea dcs

Neaen Emma's a: die Rolfe alas “Mac-
aw”. Bin gamma Kunstvamtandnia sci

“schadiich, da air in magma» dcs

varschfirftm Klasaeakampfaa uncader
gra'flten Mobfiiafemng deer Maasm fu‘r
den aozialiaiwhan Aufbawalas 1mm-
arten. dammer die Aaahitakturflals
Agitatiansw and Wopwgaadamizlel
mimal Manama magma“: (1/12 ‘I f.)

Sea 1931~mfamiaiem apch vatalin
gagan dag Glaiahhaiwidaal deg “amen
B‘auens, weichas er abwartafid als

“Gleichmaahfirai” bamiaham. (a LI/
101) ParZKNemrdnwag ‘fib‘erdia‘Um-
bfldung dar‘ Limm~ and mamma-
nisationen’ vom 23am: 1932 am-
schied er clan langjfihrigen Koaflikt
zwischen Paliaik and 'Kamtsahaffcn-
den endgiila'sg mammary derPartai. Auf

(fie Losung deafiozialiaaschen R‘ca-
113mm zwangaa‘amfliafitat, ham: aich
diaAmhitckmafiaaaa iaediifigungafbs in
den Dienst afar Writiéchan'Ffihrung zu

Steffen. w ,

' ‘

Danni: waf dtfa vnrlaafiga Abkchr

vancinerAmhitekmaiahtuagbwiegclt,
welche erst in den faafziger and
sechzigerJahma amen zweitan Prim} i ng
arleben sauna We? Amhiwkmn mgcn
sich van mm bemflichaa Taagkcit
zua'ick ode: paflaen sick (1M! when

J



Esahglbilfs‘en an, indem sie versuchten,

SCherLo a?" eifnges Kundltun politi-

reinzuwzs Ltat
von 1hrer1/ergangenheit

liger Bauhc en,- wonn SlCh ein ehema-

Ster e
. ausdirektor als wahrer Mei-

- W168. Hannes Meyer, welcher
em -St als Architektnach selbstgesteckten

e
.

baggageGesellschaftzuorganisieren
erfOlgt

Ugt hatte und seit seiner 1930

der Seen _Tren.nung vorn Bauhaus in

Verkij Evjetumon tang gewesen war,

lagten 9‘8 1931, gteichsam als Ange-

pmiéth_f‘1h}find, nur noch offizielle

pIanmc'zfli
Inn 2 Bei uns geschieht alles

die Arb
.8 undkollektivflieErziehung,

leiste, {311. die Wolmung Die GPU’

ziehuneme ””§8heWeAufbau- “”d Er'

(Zit.3“$21)er fu'r den Sozialismus."

Das Neue Bauen war gebandigt.

VI“. Individuum und Kollekliv

D .

if: Waren die Architekten des Neuen

1931113 wurklich revolutionar?

arbeiter EbeneMart‘in Wagner, Mit-

Anhfin
er Zeitschrift Tagebuch und

omageeres
Neuen Bauens, den

der die I: edakteur l’aul F. Schmidt,

"Das SChrjge mit Nein beantwortete :

hunger;
ma

dieser Src‘idte and Walt-

die Mefrezst
me

an eisernes Korsett

Gleicharj? en. zu emer seelenlosen

Slc‘idref"
zgkezl zusammen. Es sind

Sb‘nlichgr .9matssk10ven, die kein per-

fen and sdEzgenIeben mehrft'ihren dt'ir-

Sinn ha:
eren Dasein nur den einen

uIizuséiur
den ganzen Staat nur als

artin W'utften
undKinder zu zeugen."

rteil Cineagncr glaubte in Schmidts

Me womn 13eweis daffir zu erkennen,

In dem ’ei

szch doc/1 selbst Sozialisten

nischen Ssernen
Korsett' des Wilhelmi-

ietska
tadlebaues Berlin mi: seiner!

komben gernen
und Hinterhofkata-

stddteba ifinden mtiissen, wenn sie das

Befreiu
u take andwohnungspolitische

as fttgswerk(Hervorheb.d.d.Verf.),
klarglzc$1;éetien. aler objektiv sein will ,

ablehnen" 211:;gig9.30
negatzven Worlen

61221;? lehnte es Schmidt bloB ab, das

Ciner Soeitlslidcal des Neuen Bauens mit

scln 86-21 cn_G1e1chheit zu verwech-

Crinncnme
Posmon

, .wclchc an Samjatin

Unglcichund
chcr cine Gleichheit von

deutlich
en

fordcrte, unterschied sich

amikom
vorn Antikommunismus. Die

munistischc Kritik am Neucn

U
(r

Bauen stimmte mit (lessen Theorie in-

sofem fiberein, als daB sic das Indivi‘

duum und das Kollektiv ebenfalls als

ein sich weehselseitig aussehlieBendes

BegriffSpaar interpretierte. Die Gegen-

position kam lediglich darin zum Aus-

druck, daB der Antikommunismus, im

Gegensatz zum Neuen Bauen, fur den

Einzelnen und nicht fur die Gemein-

schaft Partei ergriff. Die Feindschaft

gegeniiber (lem Individuellen, welche

die Architekturtheorie erftillte, fand im

antikommunistischen Hall gegen alles

Kollektive eine philosophische Ent-

sprechung.
Das Ziel, die mensehlicheAuBenwelt

architektonisch zur vereinheitlichen,

wargescheitert Die Vorstellung. soziale

Gleichheit liefie sich fiber eine orga-

nische Nivellierung herstellen, blieb

dennoch bis zum heutigen Tage aktuell.

Was die Architekten tier zwanziger

Jahre aushegten, taucht heute in der

Diskussion um die Genmanipulation

wieder auf. Der direkte medizinische

Eingriff scheint erfolgversprechender
zu sein als die spekulative Wirkungs-

fisthetik des Neuen Bauens. Jewgeni

Samjatin ahnte dies bereits zu Beginn

der zwanziger Jahre. Sein Roman Wir

endet mit einer groBen Operation,

welche die Unzulenglichkeiten der

Massenarchitektur zu beheben vermag:

”Die letzte Entdeckung der Sozial-

wissenschaft: Das Zentrum der Phan-

tasie ist nur ein klt’iglichesHimkm‘jtchen

im Bereich der Varalsbrficke. Ein drei—

maligesAusbrennen des Knétchens mit

X—Strahlen - and schon said ihr von

eurer Phanlasie geheilt - FUR IMMER.

ihr seia' vollkommen. ihr seid der

Muse/zine gleich. der Weg zum hun-

derlprozentigen Gliicksteht with ofi'en.
"

(12/187)

Anmerkungen

1 Miinsterberg miBt cler Eindammung der

Individualitfit eine weitaus grfiBere Be-

deutung zu als derpositiven Entfachung

von Kollektivgeffihlen. Damit wird

deutlich, daB der Psychologe primh'r

unter dem EinfluB einer ablehnenden

Haltung (lam (bfirgerlichen) Individua-

lismus gegenilber steht und sich affir-

mative Gemeinschaftsentwfirfe naiver-

weise nur als Massenzustand vorstellen

kann: ”Ia es seheint, daB selch negative'r

EinfluB, also die Ausschaltung und

Femhaltung von ReiLen, Erregungen

and Erinnerungen, welche die ange-

strebte Gemfltsbewegung hemmen

konnten, sich noch wirksamer erweist

als die positive Erweckung von Vor-

stellungen die der Gemiitsbewegung

dienen." 47/147

2 A15 die Schweizer Regierung waitrend

des Zweiten Weltkriegs die Einwande-

rungssperre gegen judische Flfichtlinge

aus Deutsehland lcraft der Parole ”Das

Boot ist voll!" propagandistisch zu le-

gitimieren suchte, bediente sie sich der-

selben psychologischen Integrations-

technik, welche Mitnsterberg dreiBig
Jahre zuvor linken Architekten anem-

pfohlen hatte.

3 Sowjetischer Geheirndienst, Vorlfiufer

des KGB
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auf

Ada

Heckroth

van Marianne [(réger

Am 28. September 1994 starb Ada

Heckroth im Alter von 92 Jahren. Sie

war eine der in die Bundesrepublik

zurfickgekehrten Emigrantinnen. Ich

hatte noch das Gliick, sie personlich
kennenzulemen. Im Zusammenhang
mit Carl Einstein waren sie und ihr

Mann Hein Heckroth oft erwahnt.

SchlieBlich fiihrte mich cine Ausstel-

lung zum Gedenken aniliren herein:

1970 verstorbenen Ehemann, dessen

Tatigkeit als Biihnenbildner 11nd Film-

Designer das Filmmuseurn in Frank-

fart/Main 1991 auf diese Weise ent-

sprechend wiirdigte, auf ihre Spur. So

erfuhr ieh, (12111 sie bereits $611 1956,
also se1137 Jahren, wieder in Frankfurt

lebte. Sie war eine Remigrantin, eine

Zeitzeugin, die ihren gesamten Freun-

deskreis liberlebt hatte, die sich den-

noch mitungewéhnlicher Vitalitat und

Frische an vieles erinnerte, die wie

selbstverstandlich von Picasso, Geor-

ges Braque, Joan Mir'f, Walter Ben—

jamin, Louis Aragon, Paul Eluard, Max

Ernst, Louise Leiris, Andre Mairaux,

Peggy Guggenheim, Martin Huber,
Garcia Lorca 11nd vielen anderen zu

berichten wuBte, weil sie sich stets in

deren Umfeld lbewegt hatte.

Als Tochter einer jfidischen Fam ilie

aus Weinheim an der Bergstrafie hei—

ratete Ada Mayer 1924 Hein Heckroth.

In den Memoiren Frank Arnaus, “Ge—

lebt, geliebt, gehaBt - Ein Leben im

20Jahrhunder1”, findet man in dem

amiisante Schilderung der lcom

ten Umstzinde dieser Heirat. a
nend war damals di @11 gs—
arbeit des gesam filigree Wéskreises
notig, um denfigrthgaox-Judischen
Vater die Verbindung seiner Tochter

mit einem Goj, einem Nicht-Juden,

ertrfiglich zu machen.

[50] SF 3/94

Ein Nachruf"
1991 wurde in Frankfurt die Aus-

stellung “Vom Expressionismus 211m

Widerstand - Kunst in Deutschland
1909 — 1936” gezeigt. Eines tier Ge»

malde stammte von Hein Heckroth, es

trug den Titel “Ada” and war etwa

1925 entstanden. Deutlich angelehnt
an die kubistische Malerei zeigte es

eine weibliche Gestaltingelh mitrotem
Rock and langen Haaren - und in der

reehten unteren Etcke ein tranmendes

mannliches Gesieht.

Stolz war sie auch siets auf ein sur—

realistisches “portrait littéraire” von

Paul Eluard, das er 1hr gewirimet und

geschenkt hatte. Ubersetzt charakteri-
sierte er sie darin als "Stahlasche in

einem samtenen Aschenbecher".

1933 begann. die Flucht der Heck-

roths vor den Nazis. Ada reiste sofort
nach der Machtfibemahme Hitlers nach

Paris und wohnte dort cine Zeitlang
bei dem Schriftstelier 11nd Kunstthe0~

retiker Carl Einstein und dessen Frau

Lyda Guevrekian. Spater 11am Ein-

steins Tochtcr Nina ans Deutsehland

hinzu. Exil in Paris nach der Weltwirt-

schaftskrise ~ das bedeuteteauch, kaum

Geld fiir das Nongste gehabt 211 hahen.

Sie enrahlte, dais die heiden Frauen

sich um das materielle Uberlehen der

Ffinfergruppe kfimmerten. Lyda Ein-

stein niihte als gelernte Schneiderin

Blusen,die Ada Heckroth fiir 10 Francs

pro Stiick verkaufen ging. Davon

hielten sie sieh alle fiber Wasser, bis

Ada Heckroth von einer Verwandten

etwas Geld zugeschickt bekam, von

dem der fiinfkopfige Haushaltschliefi—

lich lebte. Als Dank dafflr erl1iellw
von Cari Einstein ein Gemfil

George Braque geschenkt' a

‘

sehr nahe.

1‘ 2113 alie Anarchi-

sten”, (1,112
‘

sie haufig, 11nd meinte

darfitwéenes Umfeld von Carl Einstein,

:a‘ach ihren Mann entscheidend

111gte. Sic berichiete von stundenlan-
’

gen nachtlichen Gesprachen der bei-

den, die sich um Politik und Kunst 11nd

deren wechselseitiges Verh'aitnis

drehten. Gegen die staatliche Ordnung
Oder - besonders in Deutschland —

gegen

die Ordnung im Swat zu sein, war ihr

damals sclbstvcrstandlich. Diese Geg-
nerschaft faBtc sic riickblickend zu—

sammen: “Es war klar, dafi man 111111
der Monarchie 111011113 mehr 1111 111111
1121111111 wellte 11nd deli man gegen allel
burgerliehen Prinzipienwar 11nd vor

allem in Deutsehland gegen dieses

Spiefler-Beamtenmm, das wir alle

hafiten.
"

1
A13 heide Heckrotiha waiter 11111111

England emigrierten, 111111511111 3111 Hum

gesam ten 3115112 in Pariszuriieklaasen.
Er wurde spater 1111111 daumehen Ba-

satzungsofl‘iaieren gepliindart. Lon»?
don, Danington 111111 Camhridge wur~

‘

den die weiteren Statianen ilnea Exil-

aufenrhaits. D011 waren sie 11111111, 11111
einaigen. Kurt Sahwitm verkehrte in
111mm Hans 111111 ah regehnaflig bait
ihnen. Ala er ihre "11111111111 malte 1111111
1111 das Portrat 111111 P1111111 veriangte,
lachte sie 11111. Saviel Geld komtta sie
dafiir 1111:1111 aufbitingen. Alfred Fleeht-

‘

helm, der Herausgeher ties “Quer—l
schnitt”, wurda 1m \Loadnnar Exil‘
schwerkrank and 3111111, wahrenrl Ada
an seinem Krankenben 31113. In :

GroBbritannien verdiente 31a Geld
(lurch eine Anstellung aka Modezeich-
nerin

ZueinerderwiehtigstenErfahmngen
ihres Lebens wurde tier Aufenthalt

Danington Ha11,1n South Devon.

ha1teeinehegtiterteUS~Am

Dom1hyElmhirst,zusam

one ebenfalls e111 halter 511111-
, kunsttheonetiseher 11111111111131;-

dagogiseher Anabfldung. l
Hein Heekromleitete dotteineMal

sehule.1n Danington Hall gingen
KanstlerundSehriftsteIfilereinundaus,
darun1er der 1111113111113 Philosoph Raw}
bindranath Tagere, von dem Ada
Heekroth haufigberiehtete oderlames

Joyce VieleAbaolventen dieserSehule‘
sind heme bekannte Persfinliehkeiten

wiee1waderbnaschePolifikerWehael
Hesettine. Uherdieses progressive Pa

dagogikmodell intensive: 211 recheru
chieren,w1irde sieh unhedingva 11111111311,1
so zum Beispiel fiber die 1101111 der
Emigrantlnnen in dem Projekt Mi~
chael Straights B11611 ware dam als;
Einstieg geeignet.

Cambridge war in 111111 Erinnemng
vor allem Ausgaagspunkt eiaer wag-



ha]
‘

.
.

Spai'gcn Hilfsaktion fur dic bedrfingtc
lschc Republik wiihrend dcs Bur—

c
"

.
-

$6311??ng
in Cambridge, dcr “rotcn

cin klci
cschlosscn Frcundc von ihr,

damilvoncli Flugzcug zu mictcn, um

affen

n

nglandIausaufcigcncFaust
mhogach Spanlcn zu bringcn. Hcin

verWiCkCIwarcbcnfallsindicscAklion
Unbcmc I:.OlmcPiisscflogclicGruppc
Cincs Nr

t, chcnfalls unbchclligt,

donihrfifhts'nach Spanicn, licfcrtc

blicklich
atcnal ab und kchrtc augcn-

heilcr H
cbcnso unbcmcrkt und mit

dic sch

aut
twcdcr zurflck. Es waren

Cckr {fickiichstcn Stundcn fijr Ada

War.

0 ,dicwartcndzuriickgcblicbcn

SicDglRlcncliigration ficl ihrnicht lcicht.

dcr daghc
cm

DrangcnihrcsManncs,
ur2c1nm

zuruck wolltc, wo scinc

gutc Arb
\jvarcn. Ilim war zudcm cine

Sichlgm Clltsstcllc
in Frankfurt in Aus—

Sic ihm
1c Itwordcn; schlicBlich [01ch

run
Widcrspruchslos. Doch dic Er—

Sch: wgccn
1n

GroBliritannicn blicbcn

Ungchc
rtvoll fur

_src: “Die Zeit war

abcnnucr lcbcndlg. Und dic Lculc

mananfichtanVcrciicnstgcdacht.Was
Spichc

attc odcrw1cman sich bcnahm,

nicht
gar kcmc Rollo. Wisscn Sic,

Cnlsctz‘l‘iléi.’i1?ulc
Das fchlt mir

gcfg’gsrflhzlnntcc ‘Wicdcrgutmachungs-
cola-0mm“

src

me,
well sic und Hcin

Von dicsc

cs zunachst ablchntcn, Geld

mcn, Al

m

flcutschcn Staat anzunch-

War dafis 51c srch dcsscn bcwuBtcr

“108.0“ wcs
1hr

zustand und kcin Al-

Tod ihrc arhkund
813 31c cs nach dcm

6mm“
3

anncs gut hattc brauchcn

abgCIaL,‘fwar dic Antrzigsfrist langst

WOhigcf'fln. Wicdcrclngclebt und

icscmfil
It

hill Sic sxch nic mchr in

meue
and. lab kricg’s nichtfcru’g,

Ich bin Ezu
dcn Dcutschcn zu kricgcn.

Will au hcmc‘Deutschc
mchr und ich

hattci
C ‘kcmc mchr wcrdcn." Sic

ic Iertlzzw1schcn cincn britischcn PaB.

hart f1urtcn Janrc 1hrcs chens warcn

frfihcrlcilc. Die cngstcn Frcundc von

‘

was si

tcn
mchtmchrund sickonntc

dcm lmcchschr
vermiBtc - mit nicman—

gcmcins

r dic Sclbslvcrstiindlichkcit

Sehkraflarlncr Erfahrungcn tcilcn. lhrc

Wurde
10.8 nach und das Laufcn

Scmiusschhwwng
Dic anonymcn anti-

Sich inc anrohanrufebciihrh’ciuftcn

Sch dcnlctzlcn Jahrcn und cr-

rccktcn snc schr, dz; sic allcin lcbtc

und sich schutzlos fijhltc. Der zu—

nchmcndc Terror gcgcniibcr Aus-

l‘z’mdcrlnncn, die Sch'eindungcn jii—

dischcr Fricdhfifc, abcr auch dcr

mcnschenvcrachtcndc Stil fuhrcndcr

Tagcszcitungcn wic dcr FAZ cntgingen

ihr nicht und machtcn ihr schr zu

schaffcn. Sic bcrcutc es inzwischcn,

rcmigricrt zu scin.

Obwohl dic Vcrgangcnhcit schr

lcbcndig fur sic war und sic stolz auf

ihr gut funktioniercndcs “Elcfantcn-

gchim‘i’ war, auf ihrc Ffihigkcit, sich

dctailliert an weit zurficklicgcndc

Ercigznissc, Gcspr'achc und die Vcrhal-

tenswcisen der Bctciligtcn zu crinncm,

lchntc Ada Heckroth cs ab, ihrc Mc-

moircn zu schrcibcn. Als Gmnd gab

sic an, sich zu gut an ihrc Zeitgenoss-

Inncn crinncrn zu kc‘jnncn, dcrcn Cha-

raktcrziigc sich gcradc in den hartcn

Zcitcn dcs Exils offenbartcn: schncll

wurdc dcutlich, wcr dazu neigtc, per-

sénlichcn Nutzcn aus dcm klcinstcn

Vortcii zu schlagcn Oder chcr ver—

suchtc, andcrcn mit Rat und Tat bei—

zustchcn, wcnn cs ihm odcr ihr mO'glich

war. Dicsc Erfahrungcn, die oft mit

Bittcrkcit und pcrsc’jnlichcr Enttiiu-

schung vcrbundcn warcn, wagtc sic

jcdoch nicht schrift1 ich wicdcrzugcbcn

und zu verr‘jffcntlichcn. Sic war sich

sichcr, daB in ihrcn Mcmoircn ctlichc

Pcrsénlichkcitcn ihrcr Zeit nicht gut

wegkommcn warden und daB gericht—

lichc Klagcn dcr Bctmffcncn odcr

dcrcn Nachkommcn aufsic zukommen

wiirden. Es gclang mir und andcrcn

nicht, ihr dicsc Angst zu nchmcn und

sic zum Schrcibcn zu motivicrcn.

Sic hittc noch vicl zu crzéihlcn

gchabL
‘ Dochwichtigist,daBwir,alsjijngerc

lntcrvicwpartncrlnncn und Nachgc-

borcnc, noch die Gclegcnhcit hattcn,

Mcnschcn wic sic pcrstinlich ken-

ncngclcmt zu haben, dic - von dcr

Epochc dcr Vcrfolgung, dcr "1‘0ch-

angst, dcs Exils gcprfigt und in dcr

ganzen Wclt herumgcjagt
- schlicBIich

doch iibcrlcbt, ihrc Wfirde behaltcn

und sich bchauptct haben — ihrcn

Vcrfolgcrn zum Trotz.

Lcschinwcisc:
- Hcin Heckroth: Film-Designer. Kinc—

matograph Nr. 7 (Schriftenrcihc dcs

Dculschcn Filmmuseums. hg. von Hi1-

mar Hoffmarm and Walter Schobert),

zur Aussteilung vom 28. Mfirz bis 9.

Juni 1991,‘ Frailcme/Main

Frank Amau: Gclebt. Geliebt. GehaBt.

Miinchen 1972

- Michael Straight: After long Silence.

William Collins Sons & Co. Ltd., Lon-

don 1983

- Vom Expressionismus zum Wider-

stand. Kunst in Dcutschland 1909-

1936. Die San'unlung Marvinund Janet

Fishman. Katalog zur glcichnamigen

Ausstellung in dcr Schtim Kunsthalle

Frankfurt, hg. von Reinhold Heller,

Mfinchen 1991

__________________.._._..__
und nie d‘avon triiuntt,.

Zahn Oder Messcr zu sein

graswurzol
revolution

FUR EINE GEWALTFREIE, HERiRSCHAFTSLOSE GESELLSCHAFT‘

Jeden Mona: eine Zeitung
mit informationen fiber

* anarchistischen Antimiii-

tarisimus

1k direkte gewaltfreie
'

Aktionen

schichte des gewaltfreien
Anarchismus

i: Befreiung im Aiitag
* anarchistjschen Antifa-

schismus

* ge‘waltfreie und anar-

chistische Bewegungen in

anderen Landern

ulr Okologie, die liber Umweltschulz hinausgeht
* Aktivitéten gegen Rassismus und Sexismus

* die aktuelie Politik aus gewaltfrei—anarchi—
stischer Sicht

* Theoretikerinnen des Anarchismsus und der

Gewaltfreiheit

* Projekte und Utopien fur eine freie Gesell-

schaft

GraswurzeIrevolutiowSonderhefte

Anarchismus und gewaltlose Revolution

heute,1992, 92 5.. 8 DM. Kritik der parlamen-
tarischen Demokratie, 1994, 100 5., 10 DM.

Sozialgeschichte des Antimilitarismus,1987
76 5., 6 DM.

'

Schnupperabo (4 Ausgaben) 10 DM gegen Vor-

kasse. Jahresabo (1O Ausgaben) 35 DM.

Kirchstr. 14. 29462 Wustrow. TEL: 05843/1403
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>>J6Ihrlich mindestens drel schongeisflge
oder wissenschaflliche Bfichem

Die Gi‘lde Freiheiflicher Bfichertreundfe

chr die Gilde freiheitlichor Blicher—

freunde, die in dor zwoiten Héflfva tier

Woimarer Republik van Anarchosyn-
dikalistlnnen aus der Freien Arbeilct

Union (FAUD) insLeben gerufen wur—

dc, ist noch wenig bekanm.*

’

Oberfléichlich kfinnte die Gilda frei—

heitlicher Bficherfreundcalspolitische
Konkurrenz zur Bfichergildc dcr So—

zialdemokraten und zur Universum-

GildaderKommunisten aufgefalstwer-
den. Eine Beschéil‘tigung mil ihr gibt
unsl abcr Einblick in die praklische
kulturpolitische Arbeit cler FAUD und

zeigt, daB die FAUD in dieser Aubeit

gegen Ends dot Weimarcr Republik
letleich sugar cinen ihrer Schwar-

punkte sah unld — mangels grofierer
Verankerung in den Betrieben — schen

mulBtc. Dariiberhinaus vertnitteln uns

die Aktiviléitcn einen gutem Eindruck

davon, mit welchen Themen sich

Anarchisdnnen wfihrend oer lemen
f[infJahre tierWeimarerRepublik aus-

einandersetztem, wie es um ihren Ein-

fluBi fiberhaupt bestellt war, was ihre

Anliegen odor Angsle waren und wie
sic diese umsetzten.

BESINNUNG I
—UNDAUFBRUCH

. Mounsmmrm_memuruman BHEHERFREUNDE
LJRHIRINR.7
«even. 1929

[52] SF 3/94

von Wolfgang H‘aug

Ffifi“
A ,

'

.

,I‘er

Was wollle die "Glide"?

Aus diet Satzung cler Gildc‘ lasson sich

zwei Hauptziek‘ichtungen erkonnen:

Die Gilde wollte den Axbeitenden flit

ihrcn Kampf um cine besscne Gasoli-

schaftsordnung ,,wertvolles Schrifl—
tum" zur Verfligung Mellon und im

wirtschafllichen Nebeneffekt einen

Verlegergewinn aus‘schallen. Des wei-

teren bot sic literaxische Ul'lld kilnstu

lerischeVortréige,Flihrungen,Theater-
Film- und Konzenveranstalmngen an,

,.um dds Interexse filr frei‘heitlz'che
Kunst and kulrurelle Emeuemng zu

fé'rdern.“
Gcgriindct wurdo die Gilda 1929,

also keineswegs zu Hochzoiten do!"

Bewegung; eher im Gegemeil: man

kann fesislellen, ciaB das Interesse (let

Mitglieder an einzelnen Bolliligungs-
feldem (z,B. Anarchosyndikallistische

Jugend, Schwarze Saharan, Syndi—
kalistischer Frauenbund, Gesang-
vereine Oder Siedlergruppen) wuchs

je weniger die FAUD EinfluB auf die

konkrete politische Situation nehmen

konnle. AlsGriindungskapital brachten

die 80 Grijndungsmitgliedor ihre

Losung von der ,,Gegenseitigc Hill‘s“

mit. Zwei Jahre Spiller, 1931, [matte

diese kleine Gruppc immerhin 1250

Mitglieder fiir die Gilda gewomen.2

Verdfiflulffil‘lgw l

Von Anlang an wards in Berlin mine

gildeneigano Zeitsohfift “Beginnung
and Aujbruch” im AmSoFormat bdr-

ausgcgcbenfi Alia don gelogentlichin
Vemnataltungahiuweism konncm ulir
die Umsotzuog dos kulturpolilisuhcn
Anspzruclis afilfiimfl. So {laden wir in
NH (1929) do: Gildenmimngx Ver 1-

anamltumgshinwoiso flitBerlinmo am

31.0limber Warm Wage! anal seinom
Roman ,,Alf“ lag and musilcalimhvon
B‘emd Sander bogloimt waldo; am 134-
November faml’ammmbudmomig
zu einem 11th who!” bezeiclmelcn
Thoma snail. dot which cinaViolinsolo
aim and aulfigoloiwl wurde. Am 28.
November smash Erich Mtihsam ill-bier
”Revolutionfiro 1421mm“ water do; Mit-

wirkung (lei: Volks:~Kunst-Gemaiii-
schaft Wedding. 1

In der Nr. 13mm» April 1930 wilt
far Heilbronn om Vol—gag 611163 Dr.

Stockbl'irger, filaem.,,l)ie Kriso dcr

Weltwirtschaft“, in Heft I warn Mai
1930 iii: Hailbmnn loin Vomag dos
Ulmer FAUD~Milgliod$ (fibrigens
nach dem 2,.Welthieg Vomitzandpr
(fer Ulmor Handwotkskammor) K." 1rl
Preifl fiber ”13m“ Arboimr and some

Literalur“, 11ml flitHammer sin Var-

Lrag ,,Beuachtungen fiber Psycho-
l



11:11:36 angekiindigt. In Heft 7 vom

weis

mber 1930 findet sich der Hin-

"Maxim” Rudelf Rockers Vortrag

LiteranT'Porkl
und die russische

Vom Janr
1n

Brannschwetg, in Heft 9

liner Al:iar 193. 1 wmi aufseinen Ber-

illia
end hingeWie'sen, der fiber

Will'
m

Eodwms Roman ,,Caleb
lams handeln sollte. (Eine

cuerscheinung der Gilde).

Dezenlrale
Organisationsstruklur

I311§Qxlde hatte ihren Sitz in Berlin, am

ECTChcnprt wie der ebenfalls 1929

dungegrundeteArSY-Verlag.Entschei-
Wurfien _uber die Arbeit der Gilde

stature“
deOCh von einem alle 2 Jahre

den OIndenen Delegiertentreffen aus

Solch nggmppcn
der Gilde getroffen.

dieD; reffen fanden im AnschluB an

"Gild
egrertentreffen derFAUD statt:

der I:‘lel’eunde! Der ReichskongreB

Juni 19UDlindet yom 29.Mai bis 1.

gierte
30‘ in Berlln statt. Die Dele—

find
n, (lie Obleute der Gilde sind,

r

en srch nach SchluB des Kon-
g esses, Sonntag, IJuni, 2n einer Be-

Sprechung zusammen..."

W31? (glaser Besprechung nahmcn leil:

derGilgd'z'm (Berlin) als "Reichsleiter

Helm
6

,YVemer H6hme(Dresden),

(Hennl'n Rudlger (Berlin), Stusche

gen) Rm-gsdorf). Rentschler (Gbppin-

(K215, cmeeke(Bcrlln),FredScherer
Hoh

sel), 111/1111 Brandt(Bremen),Erich

Jak [1]) (Gutersloh), Héittascli (Riesa),

(Geo
Keller (Ludwigshafen), Muller

H013), Tremba (Rheinhausen), Arthur

b

C (Lelpz1g) und Werner Henne—

erger (Magdeburg).s

digilfctllmrt vgurde fiber die Situation

an

e, dteUbemahme von Bfichem
S anderen Verlagcn, die ins Auge

Ezfafite Publikation einer "Reihe klei-

d'
rGildenbiindchen", bessere Ankfin-

lgung der Veranstaltungen durch gut

gestaltete Plakate und die Arbeit "nach

3219:3311, \yobei bcsonders der Erfolg

opptnger Gruppc und das eigene

m

sebeim
der Leipziger als nachah-

S :gstvert elngestuft wurde. In Fred

vorm-dcf's Vorschlag, die "Serien-

Lritge mehr zusammenzulegen,

klingert die speller organisierten Rund-

reisen an.

Die Ortsgruppe Leipzig vermittelt

in ihrem Tijtigkeirs- und Grilndungs-

bericht ffir die Gildenzeitschrift ein

anschauliehes Bild der politjsch-kul-
turellen Absichten und der konkreten

‘

Aktivitaten, die dnrch die Gildenmit-

glieder entfaltet wurden. 1m Neben—

aspekt erfahren wir etwas fiber die

dezentrale Organisation der anarchi-

stischen Gmppen,
— augenscheinlich

waren die Leipziger mit dem Angebot

derBerlinerGildenichtzufrieden. (Der

Amer dieses Artikels istArthurHolke,

der seit 1904 Mitglied der AFD

(Anarchistische Federation Deutsch-

lands um die Zeitschrift "Der Freie

Arbeiter") gewesen war und selbst

einen kleinen Verlag “Der Anarchist”

betrieb und auch Zeitschrif—ten

herausbrachte; er wurde bereits 1933

verhaftet, 1934 noeh einmal frei’

gelassen, aber bei der Verhaftungs-

welle 1937 emeut festgenommen, er

‘

starb 1940 im KZ Buchenwald an einer

Lungenentzfindung.)

,,Im April 1928 schlossen sirch cine

Anzahl Genossen zu einer Ortsgruppe

derGilde freiheitlicherBficherlfreunde
zusammen, unabhflngig von der in

Berlin gegriindeten Glide, mit eigenen

Satzungen und Marken. Der Berliner

Verwaltungs—Apparat war der Sache

nicht gewachsen, das Werbematerial

unbrauchbar. Die von derBerlinerLei-

tung offerierten 1,65 and 1,95 Mark—

Biicher Marenhausausgaben) waren

zur Mitgliederwerbung nichtgeeignet.

Wir boten unseren Gildenfreunden

neben den besten Werken aus dem

Syndikalist-Verlag nur gute Lileratur

freiheitlicher Autoren. Unsere Gilde

wollte mehr sein als E fichervermittler.

Wir wollten teilnehmen an der Kultur-

arbeit der leipziger Arbeiterschaft. Ist

doch das Kapitel ,,Kulturarbeit“ kei-

neswegs erhebend! Die Zerrissenheit

des Proleta'riats, verursacht durch die

politischen Drahtzieher, liiBt es nicht

zu groBzijgigem Wollen kommen. Das

von den Zentralgewerksehaften und

der Partei unterhaltene Albeiter-Bil-

dungs-Institut maBt sich auf kultu-

rellem Gebiet eine Monopolstellung
an. Besoldete Bilciungssekretére be-

stimmen die Tendenz! Versuche in

Leipzigeine Volksbiihneaufbreitester

Grundlage zu schaffen, die Kultur-

zenlrum sein kennte, muBIe an der

Engstimigkeit der sozialdemokra—

tischen Paneihuber'scheitem. Eine von

derKPaufgezogeneVolksbiihnekonn-
te nicht leben. Fijr freiheitliche Ele-

mente, denen der Par‘teipferch zu eng

war, gab es keinen Raum zur Beta—

tigung! Ende 1928 traten wiran die

Offentlichkeit. Auftakt warein Vortrag

RudolfRockers fiber ,,Maxim Gorki“.

DerErfolgwarvielversprechend. Wohl

selten hatte ein Redner eine andfich-

tigere Herrerschaft aller Richtungen

gefunden. .Die ,,berufenen“ Verdeter

der Leipziger Arbeiterschaft trafen

Gegenmalsnahmen. Unsere -weiteren

Veranstaltungen wurden, bis auf eine,

totgeschwiegen! Die SP— und KP-

Presse lehmeRedaktionshinweise and

Inserate ab. Doch unsere fernere T5-

tigkeit kennte dadurch nicht anter-

bunden werden. 1m August sprach

Erich Mfihsam temperamentvoll fiber

das Thema: ,,Kiinstler und Rebell“.

Eine Genosse las ans seinen Werken.

Zwei Vortréige Rudolf Rockers fiber

Jack London, Upton Sinclair and B.

Traven waren ein Erlebnis! In einer

antimilitaristischen Veranstaltung

sprachHelmqufidiger fiber,,DerKrieg
und dieLiLeraten“.Bruno Vogel las ans:

,,Es lebe der Krieg““ und aus dem da-

mals noch ungedruckten ,,A1t“. Die

aufwiihlende Kunst Franz Masareels

vermittelte uns Helmut Radiger diurch

einen Vortrag mit Lichtbildem. Eine

Feier, dem Gedenkert Gustav Lan-

dauers gewidmet, war ‘t'iberffillt.Rudolf
Rocker hielt die Gedenkrede, Lina

Carstens rezitierte. An einem anderen

Abend sprach Helene Stacker kluge
Worte fiberdieEheals psychologisches
Problem. Am 3.Autoren-Abend las

Theodor Plivier aus: ,,Des Kaisers

Kulis“, ,,Ein Kapitéin und zwt‘ilfMann“,

sowie Szenen aus einem bisher unge-

druckten Dram—1....“6

DerLeipzigerBerichtvermiueltuns
ein anschauliches Bild von der un-

spektakuléiren ArbeiteinerGruppe vor

Ort. Dabei fiberrascm dosh, daB re-

gelméiBig jeden Monet ein Vortrags-
abend fiir die Mitglieder abgehalten
werden konnte.’ Die Themen konzen—

trierten sich auf Bficher, Malerei Oder

Filme, allerdings nicht aussehliefilich

anarchistischer Tendenz; es ging eher

um kiinstlerische und literarische

Bildung und hfiufig auch um Literatur,

die freiheitliche Elemente Oder Ge—
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Troudem—Verlags
Archiv

Foto

danken aufwfies, sclbst wenn derAutor

wie z.B. Knut Hamsun, in seinem

Gesamtwerk nicht als Sympathigant
des Anarchismus getter: kann. Es

fanden beispielsweise Abende an

August Strindberg, zu Armin Wage-
ners RuBlandbuch, zu Leo Trotzkis

Erinnerungen ,,Mcin Leben“ sum. Es

[54] SF 3/94

gab Lichtbildcrvoru'fige zu Daumier

und George Grosz Oder zur Nackl—

kullur. Die neuen Bviicher Rudolf

Rockers wurden ebenso vorgesmllt und

diskuticrt wie das damals new: Thema

,,ProletariatundFilm“.Allgemeinkann
angcmcrkt werden, (1218 von miner

Kunstauffassung ausgegangen wurde,

die ciner Mischung van Erich Miih-
sams Auffassung ciner politischen
Tendenzkumstmitdex soziai engagiar—
ten Kunsz des linker] Expressionismtxs
emsprach. Duh. ainerKunst, die soziaic
Themen behande‘lm, sich in efine‘n
Bczug zum F’mIeta'riat setztc Oder
freiheiuiche Gedanken cmhielt, dabp

L

s

I



fiber in der Form nichlzu abslraklodcr

gcgenslandslos wurde.

beliDéZiPOXUSChcn Verhfillnisse wurden

Wie
benden n1chl ausgeblendcl,

man aufgrund der gescllschafl—

:lccnhleonnljlandgrupnenexisrenz befr‘ireh—

der Berle: Vorlrage zu,,Gandhi und

VOlkcs“reiungskampf des indischcn

und dchSsdciriszu ,,13enilo Mussolini

dies belcgcm
musmllallen kennen

gruNgggrlich warennichl allc Gildcn-

kam Wnlso
akliv we die Leipziger, cs

Aklivilz‘l sehrauf die Phanlasie und

Cinchmij der Jewelligen Milgliedcr

hot man l:dn; aberdieGildenlfiligkeil
legcnhc‘c

em eine wrllkommcnc Ge-

grcnycnl'} lyer
Orl iiber die "Farlei-

freih" _

1nweg, das Inleresse ffir

cbceilliclle Ideen neu zu wecken.

besonlliiflwlg und .Berlin sehien dies

sch
.

s in Goppmgen und Braun-

weig gelungcn zu sein.

Vortrogsreisen

(‘12:; :1:an zahlreiche Hinweise dafiir,

HelmuutdOl'f' Rocker, Erich Miihsam,

minem [Rudiger und andcre "pro-

iiuli C7 FAUD-Milglieder rechl

Schiegc
.u

\ieranslallungcn in ver-

abci L:10 Sladle emgeladen wurdcn.

Alleinv
at (he Glide" manchmal als

n8
cranslallerodermildchAUD-

e SUPP}:
als Co-Veranslaller auf.

Veranlgmtlilicsen lokal organisierlen

Uagsrci
ungen gabesaberauch Vor-

vorbchislen,
da sxe organisaloriseh

hculedu ell werden muBlen, sind sic

esscr 5C
1 Briofe oderRundschreibcn

zwei r gkumenlierl.7 1932 fanden

lieviiro
e Rundreisen von Theodor

beidc i run;
Emma Goldman slall, die

FAUDISBzusammenarbeil mil der

Zcigen u
durchgeffihrlwurden.8ie

zaheriChns, daB die Gilde doch in

Veranstalen
Sladlen 1n der Lage war,

Vorlra lungen durchzufl‘jhren. Die

und abg;
ab Marz 1932 (E. Goldman)

Wurden vOVember 1932 (T. Plievier)

ObUscmon den Gruppen in Berlin-

dam D
neweidc, Werder bei Pois-

meréa rgsden, Leipzig, Erfurl, Som-

Magde’b
ella-Mehlis, Freilal, Suhl,

0m: b
urg, Breslau, Slullgarl, Ulm,

Manzha'Ch’ MOrfelden, Darmsladl,

gen Helm, Ludwigshafen, Goppin-

Sch, -e11bronn, Nfirnberg—Ffirlh,
weinfurl, Bremen, Hamburg und

Braunsehweig organisierl.
Uber evenluelle andere Orle, habe

ich noeh keine Belege gefunden; auf—

Fallig isl, (12113 in den Unlerlagen fur

beide Reisen das organisalorisch slarke

Rhein-Ruhrgebiel fehll, so daB nichl

ausgeschlossen werden kann, daB die

Quellen unvollslandig sind. Aus dem

Rundschreiben Helmul Riidigers vom

Februar 1931 wissen wir, daB es aueh

in Kdln-Miilheim,MUlheim/Ruhr und

Rheinhausen Gildcngruppen gab.

1932 konnlen allerdings niehl mehr

alle Veranslallungen offenllich dureh—

gcfiihrl werden. Emma Goldman, z.B.

gall nichl nur als "role Emma" und

gefahrliche Anarchislin, sondern sie

wurde auch als Jiidin Angriffsziel na-

lionalsozialislischer Gruppen. So isl

bekannl,dal3esim Aprilin Schweinfurl

zu anlisemilischen Zwischenrufen

kam, obwohl die Veranslaller die po-

lenliellen Slorer milder Ankiindigung

von Milly Wilkop(-Roeker) ais Red—

nerin anslelle Emma Goldmans in die

lrre flihren wolllen und die Veran-

slal lung dazu noeh als inlerne Milglie-

derversammlung ausgegeben hallen.

Aus Emma Goldmans Bricfen an

Rudolfund Milly Rocker erfahren wir

bisweilen auch elwas fiber die sozialen

Zusliinde der Genosslnnen und die

naheren Umslfimde einersolchen Reise,

z.B. aus Zella-Mehlis:

,,lEs gab kein Enlrinnen vor den Ge-

nossen. Ich muBle iiber Nachl bleiben.

Es wiirde ihm (Jager) so vie] bedeulen.

Es gab ein Bell, in dem Jager, seine

Frau und ihr Baby schliefen und das

ich nun auch benulzen muBle... lager

islwirklieh ein nellcr Keri. Aberglaubl

Ihr, er ware rausgegangcn als ich mich

aus - und morgens wieder anziehen

'wollle? Das Tragischsle isl die

unglaubliche Armul der Genossen,

man kann es nichl fibers Hen bringen,

sich fiber irgendelwas bei ihnen zu be-

schweren oder ihre Gaslfreundschafl

zuriickzuweisen. Sie geben alles was

sie haben.“

Bei der anschlieBenden Reise Plie-

viers ab November 1932 konnlejedoch
der Chamkler offenllicher Veranslal-

tungen wiederau frechlerhallen werden

und Besucherzahlen von durch-

schnilllich 300, bei 500 im schwa—

_

bischen Goppingen belegen, daB diese

Arbeilder Anarchislen bei weilem bes-

ser honorierl wurde als illre Milglie—
derbasis dies nahelegL (In Goppingen

kin—i=1 I

halle die FAUD nur noch ein Dulzend

Milglieder.) Hinzukomml, daB man—

che FAUD-Milglieder wie dies bei

dem Goppinger Grfinder der Gilden-

gruppe, Karl Dingler, der Fall isl, fiir

diese zusatzliche Belfiligung auBeror-

denlliches Engagement bewiesen und

dies auch in anderen Kreisen, wie LB.

bei den Sozialdemokralen anerkannl

wurde. Fiir den FAUD—Aklivislen Karl

Dingler, der im Februar 1935 verhaflel

wurde, ein Jahr im Gel‘angnis und 3

Monale im KZ verbringen muBte, fand

die Gildenlaligkeil nach dem Krieg
eine Forlselzung. Er halle sich inil

Theodor Plievier befreundel und so

kam es, daB dieser bei seiner F1uehl

aus der spéileren DDR, in der er als

,,unabhangiger Kullurschaffender“

ohne eigene Zuslimmung auf einer

SED-Lisle in den lhfiringisehen

Landlag gewahll warden war, zu Karl

Dingler nach Goppingen floh. Karl

Dingler berichlel dies in Briefen 1947

und 1948 an RudolfRocker nach New

York; wie fiberhaupl feslzuhalten isl,

daB eine Vielzahl ehemaliger FAUD-

Genossen wahrend und nach dem Krieg
mil Rocker in engem Briefkonlakl

slanden. Karl Dingler sehreibl im Marz

1947, daB sich Plievier bei ihm ge~

meldel habe und in Weimar sei, von

seinen Erfahrungen in derSowjetunion
aber nichl schreiben konne. Ende Juli

1947 sehreibl Dingler, daB er fiber die

Kullurableilung des DGB eine Lesung
'

Plieviers aus dlessen Buch ,,S laiingra
“

organisierl habe. Plievier bereilele

seinen Absprung sorgfalllig fiber eine

Lese~Tour vor, die er am 30. Juli in

Alsfeld begann und am 10./11.8.47 in

GOppingen abschloB. Dinglerschreibl:

,,Am 10.8., es war Sonmag, abends

gegen 10 Uhrkam er fiberraschend mil

seiner Frau zu uns. alles was wir

wuBlen, erfuhr eine sehauderhafle

Beslaligung aus seinem Munde, und

es war klug von Dir, ihm nichl nach

Weimar zu schreiben. Fiir heule kann

und darf ich Dir nur soviel sagen, daB

er nichl mehr naeh der Oslzone zu-

rlickkehrl, weil er das, was dorl vor

sich gehl, nichl mehr mil seinem

Namen decken kann. Bald werde

ich Euch Erschfillerndes fiber das

Schicksal Zenzl Mfihsams berichten.

Sie lebl noch, dies ffir heule. Plievier

sprach in Bremen, Hamburg, Han—

nover, Mainz, Wiesbaden, Mlinehen,

Numberg undl zulelzl in Goppingen.
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Die Veranstaltung im Staufene

Theater... und Plievier mit fiber 1000

Besuchem bier, wie 1932, (we er auch)
seine beete Veranstaltung in ganz

Deutschland hatte. . .“

Dos Angebot der “Glide“

Fragt man nach den Bfichem, die von

derGilde angeboten warden, so finden

wir 2.13. Erich Miihsams S‘aeco- und

Vanzetti-Drama ,,Staatsrfison“, Erich

Mfihsams ,,Sammlung“, Max Nettlaus

,,Anarchisten und Soziairevolutio-

mire“, eine historisehe Studio fiber die

Jahre 1880 his 1886; Karl Pliittners

,,Der Mitteldeutsohe Bandenfiihrer“,
die Memoiren eines nach den Marz-

aufstfinden 1923 Iange inhaftierten

Revolutionfirs; Bruno Vogels ”Ali“
war im fibrigen das erete von der Gilde

selbst verlegte Bach und kam im

August 1929 heraus, es handelt sich

um einen Jugendroman gegen Milita-

rismus und Bfirgerlichkeit, der auf—

grund einiger homoerotischen Pas-

sagen heftigdiskutiertwurdeand gu ten

Absatz fend; Han Ryners ,,Nelti“, ein

utopiseher Roman fiber eine pazi-
fistische Gesellschaft, den Augustin
Souchy fibersetzte; es findet sich ein

Revolutionsroman aus dem Franze-

sisehen vonPataud/Pouget, den Rudolf

Rocker fibersetzte und sein Sohn

Fermin illustrierte. Oderaueh das Bach
von Fritz Gross fiberden Tod bekannter

revolutionérer Personlichkeiten.

Komplem'ert wnrde derjenige Teil des

Angebols, dendieGilde selbstverlegte
dnrch Isaac Steinbergs "Gewalt und
Terror in der Revolution"; Robert Ra-

detzkys "Am Rande des Biirgersteigs";
"William Godwins "Caleb Williams"
und John Henry Mackays "Werke in

einem Band". Weitere Titel kamen
durch die enge Kooperation mit dem

Verlag Der Syndikalist ins Programm
(2.13. Rudolf Rockers Biografie fiber

Johann Most), Oder dutch die Uber—
nahme ans dem Malik-Verlag von

Wieland Herzfelde. Beispielsweise
Theodor PIieviers ,,Der Kaiser ging,
die Generfile blieben“; Ernst Ottwalts

,,Ruhe undo Ordnung“, ein Roman ,,aus

dem Leben der national gesinnten
Jugend“ oder Ilja Ehrenburgs ,,Die

Verschworung der Gleichen“ fiber das

Lehen von Babeuf.a
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Die Zeitschrifl “Besinnung
und Aufbruch"

Absolut nicht auf eine Richtnng ein-

geengt wirkt aueh die Zeitsehrift der

GildeBesinnung undAujbruch, die im
Mai 1929 mm erstenmal herauskam.
Als verantwortlieher Redaktenr und

Verleger fungierte his Ende 1931 der
Berliner WilliJadau, clann iibemahmen
Helmut Rudiger die Redaklion und
Werner Henneberger den Verlag. Die

Angabe bei Hans Manfred Bock, dafi
es die Zeitschrift zwisehen 1929 und
1933 auf 5 Jahrglinge gebraeht hatte,
ziehe ich in Zweifel. Mir liegen keine
Hefte nach dem Mai 1933 vor und der

Jahrgang vonBesinnung undAujbruch
hatte im Mai neu begormen. Schon vor

derMachtergreifungderMazis,bereits
im November 1932, war Helmet Rfi-

diger ins Exil nach Barcelona ge-

gangen, wo er Spiller maflgeblichen
Anteil am Aufbau der Gruppe DAS,

anderIAA-ArbeitundderHerausgabe
der Zeitsehrift deutscher Anareho-

syndikalisten "Soziale Revolution"

nahm (Soziale Revolution, Mal-13,
Januar—Juni I937). Wold aufgrtmd von

Rfidigers Exilplfinen hatte Werner

Henneberger bereits im .1uli 1932 (Heft
3, 4.Jg.) aueh die Redaktion libernom—
men. Im Miirz 33 wurde er von der

Berliner Gestapo verheftet. Am 9.3.33

waren die Rfiume ales ASY~Verlags
durehsucht Worden. Die Bile-her — ein-

schlieBlich der Bestiinde Gilde frei-

heitlicher Btieherfreunde — and die

umfangreiche Korrespondenz derlAA

wurde besehlagnnhmt. Neben Werner

Henneberger wurden weitere 9 Per-

sonen bei dieser Durchsuchnnn ver-

lwlios

gomoz:

dials do ira
prachtmappe mit 23 zeich-

nungen fiber die dilrtamr in

spanien, von Romain Rolland

inn vorwort glfinzend beurteill

preis 2,50 m

internntimmle
zu-Iieiter-

useowintion

berlin o, warschauerstrfle

haftet, darnnter Mitglieder der Ge—

schéiftskommission, tier Geechafts-
rem:— dos ASYv‘Verlags Max Bfittner,
und der Berliner Verneter der Gilde

freihoitlicher Bitcherfreunde Paul

Brunn.
3

Dee Warner-Heft 1933 war deshlalb
das letzte Heft, den heransgegebcn
werden konnter

Dan HeftNr.7 mm November 1932,
£183 - in Znnmnmenheng mit seiner

Rundreise - Wiener gewidmet xivar
und bereits Reine” vermwortflehcn
Redakteur méihrnnmentlieh emdhntc,
zeigt die Prairie der feitselnift, eincr

Rundreisealrli’inter‘ demeterinl fiber

Werk, Ansioili and Permit wraps-
zuschicken. it

‘

‘weren die Mit-

aner; 1932‘zu
? vorbereite‘t warden.

An der Ziéfi‘e firift eeigt sioh im

antigen emenf flan gratin Interelxse
anarchietisellie meme an expressio-
nistiseh beeinflnfiterpolitieeherliunst.
Die Hefte erinnem in ihrer Maehart an

dieexpreesiotia , éefiefitfi'f‘mfifieren
HeranegeberliimuzPfemfertzudieeem
Zeitpunkt range we Kenn: Mbewohl
gesagt hatte; (nan l‘; pmentierte sich
mit einem Titelflnlzeehnitt den Kol-
mere Khfladefitiliék ans dessert Zyklus
,,Zur freundllfehen Erinnerung an den
groflon Krieg‘l.‘ A Bodensiekfleie‘h-
nungen tauehen mehrfaeh emf. Hell 7

brachte eine THSChezeiehnung des
Dichters Permit Iguana nuggefiihn won
dam spanisehen Gmphiker um] Arlin-
chisten Helms Game. In; Innem dcs
Hermes finden win einen Holmhnin
einee weiteren Kfllnemnne dem Kreis
der Programmer}? nmm Wilhelm
Seiwm. Nntfirliehw/‘tte dies au‘ch
immer Meder mitenderen Publika-
tienen mid Mortimer! derAnarcho-

l

m

d gig/r:
e m

i



Jahrg. 2 / Hell 3

if

fi= f9"; (ll rofistudthiile
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"
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gyndlkalisten zu tun, so brachte dcr

erliner Verlag der IAA (der anarcho—

:g’:cdlhl;alistisch.cn Intcmationale) 1930

elios agpe mitj’23 Zciehnungen von

Spanicn home:
uber die Diktatur in

Romain Reraus. Der-Text stammte von

iSljelz olland.W1rf1ndcn~unddas
mm

1 nur eine Auswahl — Zeich—
gen oder Holzschnitte — von

Ledorge (Erosz, Lyonel Feininger,
u wzg Gobel, HansBethmann,Albert
aenens,Ar1hurStreiter und mchreren

anderen.

T'193'2 findertsich die Gestaltung der

Gitelbllder. Die Ausgaben zu Emma

nc()ldman und Theodor Plievier crin-
m mehr an d1e Fotomontagen John

1
éartfields,dcherantwortlichebleibt

uGlacier nngen'annt. Als Photographen,

Pliclvzzu ‘EI’lCh Mfihsam-, Theodor
r- Lind Rudolf Rocker~ PonIéits

laucht Karl Dingler, mit einem Fritz.
Gross-Forum (’2) Jacobi auf.

UFBRUCH jMONATSBLKTTER -‘FREIHEITLlCHER BUCHERFREUNDE

do” 1930‘

Zu den schreibenden Mitarbeitern

zfihlen LB. der spanische Anarcho-

syndikalist Vale Orobon—Femandez,

der lange Zeit als IAA—Sekretfir in

Berlin lebte and fiber Panait Istrati

schrieb; besondereErwfihung verdient

der Architekt Arthur Stroller, der in

einer Artikelserie fiber mehrerc Num—

mem "das neue Wohnen" vorstellte

(2.13.: "Neues Bauen-neues Wohnen"

- Nr.4, 1929; "GroBstadt-Grofigarten-

stadt" -Nr.3, 1930), Beiu‘fige finden

sich neben Unbekannteren u.a. von

Rudolf Rocker, Fritz Kater, Alfred

Ihlau, Artur Maller-Lelming, Theodor

Plievier. Max Baginski, Bruno Vogel,
Robert Radetzky, Karl Dingler, Frilz

Linow, St. Waldecke, Karl Roche. dem

VagabondenffihrerGregorGog.Raou1
Hausmann, dem Vagabonden und

SPfiteren Spanienkéimpfer Helmut

Klose, (vgl. Photo in SF-S 1 , S. 60), der

Rathenau-Biografin Etta Fedem-

Kohlhaas (fiberEmma Goldman), von

Michel (dj. RudolfMichaelis), der im

Spanischen Bfirgerkrieg die doutsche

Hundertschaft in der Colonna Dumni

leitete odcrH.W.Gerhard (d.i. Gerhard

Wartenberg), ein wichtiger Aktivist

der Leipziger und BerlinerFAUD und

zuletzt Mitglied der Gesehfiftskom-

mission der FAUD; er hatte bereits an

mehreren Zeitschriften mitgearbeitet,
so am "Der Bakunist" (Leipzig) und

als verantwortlicher Redakteqr am

"Arbeiter-Echo" (Berlin). Auch er

wurde bereits 1933 erstmals verhaftet,

kam frei und geriet in die Leipziger

Verhaftungswelle I937. Wartenberg,
von dem pseudonym oder ungezeich-
net einige antifaschistische Grund-

satznexte fiberliefert sind, Starb am 22.

Dezember 1942 im KZ Sachsenhausen

an einer unbehandelten Tubérkulose?

Anm.

* Eine positive Ausnahme. die auch

ergiinzende Hinweise enthéilt und auf

die ich an dieser Stella game hinweise,
finder sich in dem kfirzlich erschiene-

nen Bucli "Freiheit and Bret" von

Hartmut Rfibner (Libertad-Verlag, B er—

lin), in dem der Gilde ein Kapitel ge-

widmet ist.

l Satzung der Gilda, in: Besinnung und

Aufbruch, Nr.4, 1.1g. (1929), August

2 vgl. Helmut Rildiger: Rundschreiben

filr alle Mitglieder und Funktionfire

der Gilde freiheitlicher Bficherfreunde,

(28.2.1931). in: Bundesarchiv Koblenz

R58/321

3 Besinnung und Aufbruch. Trotzdem-

Verlags-Archiv (unvollstéindige

Sammlung)
4 Besinnung 11nd Aufbruch, NLI (2.1g),

Mai 1930

5 Besinnung and Aufbruch,Nr.3 (2.1g),
Juli 1930

6 Besinnung und Aufbruch. N112 (2.1g),
Juni 1930 ,

7 Briefe EmmaGoldmans, Karl Dinglers
u.a. an Rudolf Rocker im Rocker—

Archiv des HSG-Amsterdam

8 Angaben zu den Bfichem aus: diversen

Ausgaben von Besinnung und Auf-

bmch. LB. Alf (Nr.4, 1929), Uber—

nahme aus dem Malik—Verlag (Nr.3

(1932)
9 "Leipziger Verhaftungen (Holke, War-

Ienberg u.a.)", Akten im Institut fur

Zeitgeschichte. Mfinchen. Wiedie Ver-

hafrungen ausgelost wurden etc. vgl.

Wolfgang Haug: "Eine Flamme er—

lischt". in: IWK 3/89, S.368f.
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Bficher, die der Re aktion

zugesandt warden. Eine

ausfiihrlichere Remnaion

behalten wir um var:

Dimitri I. Roussupoums: Poiitical

EcologyfleyondEnvimnmlismfllack
‘

:5

Rose Books, Montréal. 133 S ., 20.3mm

(engli; beziehbar fin“ 32.—DM fiber: SF-

Redaktion)

Mike Davis: City 0f Quartz. Amagm»

bungen der Zukunfl in L05 Angeles,

Verlag Schwarze Rims 8!. Ram Strafie.

Berlm/Gfimingen. 52:08., 45.—

"

Guida Schmidt: Die Suldaten der Jung-
frau. Hismn'sche Erzfihlung alas Chia—

p‘as" 156 3., 32.-DM, Leimm, Veriag G.
‘

Simander. Frankfurt

Clara Grunewald: Dag Kind ist der Mib

telpunkt. Ulmer Beitr‘a’ge zur Montes-

smi—Pfidagogik, Kinders Vatlag &

Verlag Klemm & Gelschlfigerfllm;
1695., 26,80DM

Defl'spfite"Mflhsamfichriftwdmlifich- ‘

Mfihsam-GasallschafL. Heft 5. Tagungs-
referm mm 1992, mil: Beitriigen van

Bemt Engelmam. Heinz Huga, Hubafl
wmden Berg 11nd Wolfgang Hang. 723.,
10.-DM

L Furschungsj uurnal New Smiate Bewa-

gungen. Salidaritfimbewegungem.
Zwiachen Hoi‘mung um! Resignatmn.
Westdeutschar Veriag, Opiadan. Heft 3,
Sepmmber 1994, 16 BM

Prime Wormhanni Balhstrini: ”he.

"

Prom
Gnldene Home. Arhemraummmfim ‘

‘

Jugendrevulte and hewaffnemr‘
Kampf in Italian. Verlag Schwmm
Rissa & Rate Suafic, Berlin/Gfitfingen,

‘

I

4523., 34.-D’M

Ewiwhhh
wnd W

‘,

Werner Batman/Rafi R6832]: Hum die
I

I

internationale smmmm Eur Germ
schichte der Dritte Welt-Bewegung m i
dew Bundesrepuhlik. [ehemals Kfilnhr
VolksbIaIt-Vcflag; jean) Tromdem?
Verlag, Grafenau, 615 3., 29,8‘ODM.

‘ Wolfgang Eckhardt: Michal] Bakunin ‘5
I

,
r

i" f Pmlhtmimt”
Damit wig-1:111:12

vmmngamn

(1814-1876). Bibliographie aw Brie
mér- und Sekundfirliteratur in dumb ‘

‘

saber Sprache. Reihe: Amtfivfilrfiaziala ‘ tight: V‘mhm m

undKulmrgeschichm, Libertadflmlag, 5
‘

‘

p

Annette Linke: Der MultimmmnfirFrey

Bcflin/Kfiln. 1283..Hardmvem 23.31% ‘

mmmjwmhh
1m Elam-ht 13*

um! die DVLI. Damn, Enigma, Minter» ‘

gri‘mde. K1mtaxt-leag. Essen, 2243.,
16,80DM.

Erich Mfihmm-Leben and Tm! einea
deutschen Anarchisiten. Vomag von

Kurt Kreiler. Schriftcn der Erich Muh—
sm—Geseflschaft, Heft 7, 32 S ., 10.—DM

.

Jack 1320135: Suzial‘isten und die "jiidi-
ache Frage" mach Marx; Dacamn‘
Verlag. Mainz. S.” 49.»

Jacques Danzemt/Deni

‘

s M u
‘Mill‘er/ Nikolas Rose: Zur

e rat/Peter

der Regulatian. Anschlfisse '

Foucault. edition by
an Michel

onskz' im Dec t -Verlag, Mama, 1603., 22,80DM
a 0“

V
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3:?IE1ZBllchihrerlinkenFlfigel,wfirden
TiCrun

r DOSLfordlstischen Umsh’uktu-

Innggf "Ed Neuordnung der Ausbeu—

> Cistcncr altmsse keinen Widerstand

R
, Sondem SIC mitpropagieren.

.

Olh schloB mit cinem Apell an die

Inke, si
‘

"ch w1cder verstarkt der “so— »

z n

‘ rflgcglpgrage und den Proletarisie-

aufgrundifsscin
zu stellen. Dies sci

lungen n
erokonomlschen Entwick—

inke duotvzendtg, awcnens sei die

Vcrhaltnisgc “ungefxcherte Arbeits-

Armut Odale, neue Selbstandigkeit,
mend SC“)

r Arbenslomgkeit zuneh-

Unterworf

st den neuen Verbaltnissen

‘ graSSicrc“can. Nunso konne auch der

ismusin d

e RaSSIsmus und Nationa-

denn “juice:Klasse bekampft werden,

die die ‘30
‘ntirassstIschc InlLlallVB,

u
.

.

V2313}:éttauldiestrategischeFahigkeit

Chichtcn’ Etch grundsatzlich auf allc

bezichcn” Szisunetéen
Proletariats zu

hcutc [mac
au Sand gcbaut". Da

1:71:11? Iaufweisen konne und sich auch

historirslctfr ode‘r hnk_sradikalcr Ansatz

habc sci
als rtchug’: herausgestclll

den ,SU6c1nc
offene Diskussion unter

mungcn der autonomcn bis
basi _

.

“ChfgCWCrkschafthchen Linkcn mog-

Sztghntiknunkte am Text von Roth

TOyOli:um
omen (he Einschiitzung dcs

v0“ Ramos
SOWIC sein Verstfindnis

Roth Wirsgismus
und Antirassismus.

zu stark “vorgewor’f’en,seinBlick sei

haltc die 1);?“
oben

gepragt und er

Realitm Eane
dcs Kapitals schon Iii:

Rothsch.
inc andere Kritik stellt der

litane pcanoflnung
1n das metropo-

Imogmfro etanat dessen materielle

gcgcm

lOI]

1n‘den-Postfordismus ent-

Veran51nd spricht 1hm ein Interesse an

sow hlerung
ab. DieseKritik vertreten

“M

0

‘Detlef Hartmann (Redaktion

im actenahen Eur einen neuen Anti-

(vgn rliahsmue ) and Heiner Moller

Zc‘
ct antlnauonalen Gruppc K,

S
.ltsch‘nft Bahamas”). Hartmann

\Emalsncsoweitzu,daBerrevoluu'oniire
‘

‘ I:imndcrungen nur noch aus dcr Peri-
‘

gcelréecegflartet,
dercn hier sichtbarer

sei .nchthngc,epezwlldieRoma,
‘

en. Moller halt xm Gegensatz zu

‘

Roth den “strukturcllen Rassismus

ZlalC Frage’ ausklammert,
‘

at

linkc Stromung Patent-
‘

nicht iiber soziale und Besitzstands-

forderungen aufhebbar" und setzt auf

BewuBtseinsbildung und Antinatio-

nalismusalsStIategieffir dieRestlinke.

Vorw'artsweisend ist ein Beitrag von

Sergio Bologna, einem operaistischen

j Historiker aus Italien. Er begriiBt die

“Wiederentdeckung” der Arbeit als

Feld derAnalyse und Kampfe, kritisiert

abet scharfdas duale Denken von Roth

und fragt sich, “was dann?”, “wenn

erst einmal die Front gemacht wurde”.

In seinerAntwan vom Sommer1994

vertielt Roth seine Ausffihrungen.‘

Inhaltlich geht er nochmals den grund-

satzlichen Wandel der letzten QOJahre,
‘

1
die internationalen Umbn’iche und die

durch die Arbeiterlnnenkampfe der

60er und 70er Jahre verursaehte Krise

ein. Desweiteren untersucht er die

Existenz einer relativen (weltweiten)
Uberbev‘dlkerung und geht naher auf

‘

die Reorganisation des Arbeitspro-

zesses — speziell in Japan und SM-

‘1
h

ostasien — ein. Naeh einerBeschreibung
“

der neusten Enwicklungen in Deutsch— 3

‘

land untersuchtRoth die B rauchbarkeit

Marx’scher Ansatze fiir heute und

kritisiert den Fortschrittsproduktivis-

mus der alten Arbeiterbewegung. In

einem Ausblick (“Fiir einen Sozia-

lismns als offenes System”) bestimmt

er die Kampfe um Boden, gegen die

Neuerungen (“der technologisehe

Angriff auf die Klasse”) und versucht 1

die Unzufriedenheit als Motor for

Neuerungen zu venwenden. Zentrale
‘

Untersuchungsmethode des Operaia—
mus ist die “Militante Untersuchung":

Arbeiterlnnen werden von den sieh

ebenfalls in der Fabrik bewegenden

a Arbeitermilitanten befragt, um deren

Deregulierung der Arbeitsméirkte und

die ftir die egal itfire Wiefieraneignung

der Reproduktionsgrundlagen als die

in der Zukunft wichtigen.
am

Die poliiische Tradition

des Operaismus
“It

Karl Heinz Roth entstamrnt der theo-

retischen “Schule” tiles Operaismus und

ist seit 1974 eineR ihrer fiihrenden

TheoretikerInnen. Diese politisehe und

okonomische Theorie entstelit im Ita-

lien der60er Jahre.5 S ie gehtdavon aus,

daB die Arbeiterlnnen in die Fabrik

x

W” etc). Ffir diese zweite, auch mit einer ~

gezwungen werden und don neue Wi-
‘

derstandsformen gegen die funda— ,

mental abgelehnte Arbeit entwiclkeln.

Diese bestehen u.a. in Streik, Diebstahl,

Sabotage, Krankfeiem. Die Arbeiter—

Innen produzieren nach der operaisti-
schen Krisentheorie durch ihre AI-

beitsverweigerung, und (lurch ihr Ver-
‘

langen nach mehr Lohn, die Krise des

Kapitals. Das Kapital reagiert auf den

Widerstand mit technologischen

Situation zu erfahren and 211 verstehen.

Ein wichtiger Begriff ist die Klassen-

zusammensetzung: Wie ist die Athei-

terlnnenklasse zusammengesetzt,

welches BewuBtsein besitzt sie?

Das wichn’gste Organ des deutschen

Operaismus in den 80er Jahren war
'

”Autonomie (New: Falge)" (1979 his

1985), in deren Redaktion Roth mit-
‘

arbeitete.“ Schon in der “Autonomic" ,

bilden sich zwei I-Ierangehensweisen
heraus: der traditionelle operaistische

Ansatz, der hauptsachlich von “Athei-

terInnenkampfen” ausgeht und heme .

vonderZeitschrift “Wildcat” vertreten

wird, und die These der “sozialen
‘I "

‘

Konfrontation” zwischen Kapital und

den Gruppen, die nicht dem gangigen
Proletarierbild entsprechen (Flticht—

linge, Armutsbevolkerung im Trikont ‘1 1 _



sunken Bewnungder technologischbn
Gewaltffirmigkeit von imperialisti-
s‘cher Henschaft und Ausbeutung
verbundene, und in ihrer Konsequenz

,

mehr inmematianalistisch~amirassi~
‘

stische,Sichtweise,stehtdie Buchreihe

“Materialien ffir einen neuen Anti-

'mperialismus” .7 Vor allem h‘ismrisch
3

‘

‘

‘

orientiert sind die “Barrage zur natin- ‘

r

nalsozialistischen Gesundheits- 11nd

S‘ozialpolitk”, die versuchen, die So»

zial- undHenschafistechnikenderNS-
‘

Zeit und den Zusammenhang von M0-

demisiemng and Vemichmng zu er-

fwachcsn."s Eine Einfiihrung in die poli-
tische Okonomic in Anlshnung an

‘

operaistische Denkfigumn gibt Res

Strehle in “Wenn die Netze missen".
cine im Vergleich zu Roth leichter

iesbare “Tramfahrt dutch den Post-
‘

fordismus”, die fiber die klassischen

6konomischen Thcmcn hinausgehtfia 3

‘

Strehle auch das “schIanke Patriar-
‘

chat”, den Rassismus dcrWohlanstfin-
v digkeit, die Ckonomie des intematic}

’5'
‘

naien Dmgenmarktes und dam Wett-

raubzwischcn den (cthnischen)Zonen

der Weltwirtschaft darstcllt.“

Zur Krifik “des”

Operaismus

.ng

Problematisch am (traditionalist
,‘ ‘

Operaismus fist seine Herangehens-
‘weise fiber die Klassenzusammew

setzung bzw. 36in 0konomismus. Aus
der Position im Produktionsprozefl
wird auf das BewuBtsein und eine 1‘
(er‘hoffte) R0116 beim revolutionfimn

‘

Umsturz geschlossen. Er flint damit
tailweise wcit hintcr vieie Anséitze der

‘

‘

‘Ietzten Jahre zuriick, in denen die “

. Bedeuumg kulturellerundpsychischer
. Strukmren Oder die Bedeutung von

‘ geschlechtlicher Arbeitsorganisation

and Sexismus herausgearbeitet wurde
(wie LB. in “triple oppression”):
Diesbezfiglich sind die “Materialien §
fiir...” weiter 313 die traditionalle
“witdcat”. Ob abet das Randgmppen—

L konzept der “Materialicn’Wen'ter fuhm
315 die OrienLierung diet “wildcat” am

“Mbeiterkampf”, ist fraglich.
Schliefllich: Was ist “unlen” (Wild— 1

cat), “from the bottom up” (Ruth)? Mit §‘

der Beantworlung dieser Frags mit der
These “die Klassc seien die, die kiim—

pfen”, hfingt auch das‘ problematische ;,

Rassismus—Verstfindnis won Roth zu-r
W

sammen. Der Nationalismus und Ras- F?“
sismus der Kllasse wird var allcm am

ehlgeleiteterProtest “gegen den Kon- 1a»
sens" (Roth) gedcuteat. Der Gedankc. {
daB sich der Rassismus “won unten"

I

vorallem in'UWbereinstimmung mitdcr ‘

politischen Klasse befindet, in der

gemeinsamcn VEneidigung materielfer

Privilegien und dem K‘ampfge‘gen den
drohenden Abstieg, M Roth fremd.
Dieses falsche Rassismus—Verstfindnis 1

ist die Folge (165 fikomomismus.

Roth deutct zwar an, daB “die mehr ;
Oder weniger verzwcifclze ‘spéit’-ope—
raistische Suchc mach irgendwelchcn
besonders ‘avamgardilstischen’ Frak~

‘

tionen des Klassensubjekts aufzuge« 1

ben, und das Augenmcrk auf die Po- ?
tentiale sozialrevolutionarer Emma's:

'

in ihrer ganzen Viclfalttw richtcn" sci;
kommt trotzdem in weitm Teiian sei-

nes Textcs nicht ohne die Vamtel-

‘ Iungen cines revolutionfiren Suabjcktes
1

aus, dem des “selbstfindigen Athei-

tcrs”. Nfiher an der Forderung wan

Roth ist das “Winterpapier”, ein Text 1
(163 Antimssismus’BUiros Bremen.”

‘

Nash einer Zustandsbeschreibung. Elia

an Roth orienticrt fist, warden Schlflsse

ffir die politische: Pram gezogan.§die
cine andem Gewichtung balm: Die
moralische Politik der aumnuflnen
Linker: sci gaschcitm, die Kunflflcte
and Kmnpfe am Zukunft sedan suzial

‘

definien and immer wenigar politifich
im gewohnmn Emu. Diem ans GlrbB-
britannien flbarmgeme Erlewmnis
bcdeutetein Sichainlasaenauffimnpfc

1 um Einkommmn. Wmhnmam, flawe-

& gungsfrciheiauawuHemwkwawmam
-

‘Wimerpapier". m dam dex‘Aumim‘m-
demetzung umflaasmus aim mnlm‘ler
Stellenwert aimgarmmt wird. isz u‘icr

‘ Bezug auf dam Hulmmt land den

Nationalsoziialimm. PM 30th : in

Anlalmung an die: anfldmtscha ,ka-

1

tinn dcr Linker; mm m andeam 5M‘lle
pastuliflrt: f‘iada deu‘lzsahua mama

‘

mufl von dgr Gmahicflm «1&5 MS and
; mm Antisemilismus mgehen. Au-
schwitz — die Wetknppelumg won Mo-

demisiamng , and Vanfichtung, union
Gkonomie um Ema ,mungapolifik -

blaiben unsew mamlischen and pali-
ltischen 3am ,sp , aw.” '

‘

Die Reaktimm ant” we axle wan

Ruth spiegem- elm Miskussinmn um

die Frags “Isa; dear Wiflwspmch ami-

schen Mbeitundepital der zenlxalg?”
whimw Kama 933 m Linkg; gabem, d‘ienicht vum Kiéamuwi‘fimjnruch, sup-
‘darm z‘B. magi

‘

fiflnalifimus aus-

geht?‘ Und: Wiw "film We SW6-

‘mumgen die Erfahmng, dafi deli K123?-
smgegensatz 5m;war 2- var aIIem 11m

1 inmmationalafiMaflsmbdmmerwcim
‘ausweitet, er amt immer waniger eer-
fambar. pragaflfi undinmfém relavaht

my das Haniwm und‘ wwmn dist
faurch die Meiflifin vemimelmn Mafi—
schen wird? flier Mira aim Theme

gefurdart, wenn [sievbewcisan will, £13113
sic nicm nur ffir die hismflsche: Ana‘s-
nahmcsituatim‘ihrer Bummhung - die

: nachholenda Maflamisiarung Italians
H stflmmig unfit! anmndbar ism. \

;

‘

Roms An‘alysm imd die (Immi—‘

stischen Theorim sind zu latitisiarcn
and zu vermidigezn. ngenfiber qcr

"

1 Belliebigkeiit d'ar Amanomen un'd dcr
‘

Nostalgic dew Anarchismus‘“ unwr-

1

nehmen sic clan unmmtiitmnswemn
Versuch, die Flanagan (Magma—Weir-

‘

halmissezuhmchmiben;simdinsof‘eim . :
cm wicmigwr Beimig mm Wick fiber
dam Randdegghmummmaummmcn
SuppcnmflefafilfiimfimgigmimWe
ofunals mit m: mama Mazatlan



xltbrld unc1gehen seit Jahren davon

OdérgeradeJetz} beginne die Klassc

arm

auch dre tnkominentale Masseu-

me_11[) Z_l_1 kémpfen, was sich dann
Istals UberschfitzungeinzelnerVor-

gangs herausstellt.

l“$53118ll'r’tellektuelleWirken“desOpe—
abe ‘us rnpeutschlandistzwarklein,

r beachrlrch. Mannermafiige Kon-

arlr'erlzverhfllmissefikademische Spe-

werifliirung, 61conomistische Hand-

die ct?
er und eme Beschrfinkung auf

lischelgenen theorelischen und prak-

nebenrcll Bezugsgruppen erschweren

Disku
en m11a111lchen Differenzen die

llmmssron 1rn operaistischen Spek—

sichn; :nd
seme Verbreiterung. Ange-

gebra :ssen
hatRoth viel in Bewegung

lisier:
r. Dre Emeuerung und Aktua-

stem
ngderoperarstischenTheorie(n)

aber noch aus.

Anmerkungen
1 Karl Heinz Roth: Die Wiederkehr der

Proletarifit und die Angst der Linken.

Mfiglichkeilen und Grenzen soziali-

susch‘er Politik im Ubergang zum 21.

Jahrhundert; in Buchform erstmals in

Frombeloff (Hrsg.): und es begann
dre Zcit der Autonomie. Polilische
Tcxtc von Karl Heinz Roth; Hamburg

333?;
‘(v g1. die Rezensioh in SF 3/93 S.

21

vgl. die umfangreiche Bibliographie
in K. Lil-me. T. Wohlleben (Hrsg.):

Patient Geschjchte; Frankfurt 1993, S.

357ff

K.H. Roth (Hrsg.): Die Wiederkehr

der ProletariLfiL Dokumemation der

Debatte; Neuer ISP Verlag Frankfurt

1994, 285 8., 29.80 DM

KH. Roth: Die neuen Klassenver—

hfilmisse und die Perspekfive der Lin-

ken — Schwéiehen und Sufirken eines

fiberffilligen D‘iskussionsvorschlages,

in:Ro£11(Hrsg.)1994S.155-283(Anm.
3)
zur Emstehung and Entwicklung des

Operaismus vgl. Frombeloff 1993

(Arrrn. 1)

Autonomie Nr. 14: Klassengescfichte
'

— soziale Revo1ution? (1985) bei Verlag

Schwarze Risse, Gneisenaustr. 2a,

10961 Berlin

Materialien ...; bis1ang 6 Ausgaben.

Verlag Schwarze Risse. Nr. 5 zur

Modemisierung des Rassismus; Nr. 6

zur Ethnisierung des Sozialen in

(Ex)IugoslaWien
Beitrfige zur...; bislang 11 Ausgaben,

Verlag Schwarze Risse; Nr. 11 zu

"Arbeilsmigrazion and Elucht. Ver-

Ireibung und Arbeitslcrfirfleregulation

im Zwischenkricgseuropa"

10

11

12

9 Res Sirehle: Wenn die Neue reissen.

Marktwirtschaft auf freier Wildbahn;

Zurich 1994

Antiressismus-Bfiro Bremen: Winter— ‘

papi'er 1993. Die neuen Fluchtpunkte

fiir die sozielen Konflikte der 90er

Jahre', Bremen Dez. 1993 (Adresse:

Sielwall 38, 28203 Bremen)

desssThebuming spearofanti—racism,
in: ZAG. Zeitschrift antirassistischer

Gruppen Nr. 12, 3/1994, Berlin

Arum. der SF-Redektion:

1m Gegensatz zum Rezensemen erin-
'

nent die SF—Redaktion an die langam

dauemde Arbeits-Diskussion (ab

1983) im Forum flir libem'ire Infor-

mation, an die SF—Sondernummer

(Thesen zum Verfa11 der Arbeir), an

den Imemalionalen Anarchistenkon-

greB in Venedig 1984, bei dem diese

Thesen vorgestellt wurden und an

zahkeiche weitere Artikel zum Thema

"Arbeit", "Klasse", "revolutionfires

Subjekt" etc. im SF. A11esarm geffihrt

van einem anarchisrischen Standpunkt

aus unter Einbeziehung vorr Thesen

Tofflers, Gorz, Negris etc. — dies nur

zum Klischeevorwurf "Nostalgischer

Anarchismus".

~Aufs’rand der

Zapcfiisfas<<
Die Toten vonr immer

kommen, um zu ieben

van Raw/7 Chrzkloph

In der Neujahrsnacht 1994 besetzten

einige hundert schiecht bewaffnete

Indigenas in einem kfihnenI-Iandsmsich

mehrere Ortschaften in der mexika-

nischerr Provinz Chiapas. »Demo-

kratie, Freiheir und Gerechtigkeim
fordern die Zapatistas mi: ihrer »Rc-

‘

bellion der Gehenkterm unter groBer
nationaler und intemationaler Sympau

thie. Sie reden von menschlicher Win-

1 de, von Ethik in der Politik, von der

maskierten Gesellschaft, die sich im

Spiegel wicdererkenm, wean sicbereit

ist, die Ivdasiceabzunehmen. »YaBasta!

- Aufstand der Zapatistam. »Jezzt

reichts«, mitdiesem Titel erschien ein



Jahr spfiter, ein Buch in deutscher

Sprache fiber die Menschen mit den

Miitzenmasken und ihre Rebellion.

Wer héitte Anfang ’94 gedacht, dais

Subcomandante Marcos sellnst in den

Wirtsehaftsressorts dergroflen Tages-
und Wochenzeilungen fiber ein Iahr

nach dem Aufstand von Chiapas ein

zitierl‘zihiger Name sein wfirde. Nach

dem rasamen Stun des Peso, der Féil-

ligkeit von 12 Millarden Dollar staat—

licher Schuldverschreibungen und der

mit der Ankiindigung weiterer Priva-

tisierungsmafinahmen einhergehenden
Wirtschaftskrise, werden die Forde-

rungen deg >>Guerilla~Kommandamen
Marcos<< (»Saddeutsche Zeitung« vom

5.1.95) plotzlich gleichberechtigt ne-

ben der konfusen Rettungspolitik von

Ernesto Zedillo und der Regierungs—
partei PRI behandelt. Aber natfirlich
nur scheinbar. Wfihrend die Kapital-
wirtschaft und ihre Anhéinger auf die

Privatisierung stanflicher Unterneh—

men, deren Verkauf 50 Millarden

Dollar einbringen und die Schuldeno

krise mindem $011, setzen, bleiben die

eigemliehen Fragestellungen und

Forderungen, die seit dem Neujahrs-
aufstand ’94 von Chiapas ausgesendet

wurden, weiterhin marginal 11nd unbe-
antwortet.

Mit »Ya Basra — Der Aufsmnd der

Zapatistam is: mm ein Buch erschie»

nen, welches dieZustfinde im heutigen
Mexico unddieBegleitumstfindedieser
>>ersten Revolution des 21. Jahrhun-
derts<< - wie Gustavo Estevo in seinem

Beitrag >>Bastal<< den Aufstand nennt -

erstmals eingehend und ausffihrlich
dokumentiert und kommentiert. Neun,
naeh verschiedenen Schwerpunkten
unterteilte Kapitel (»Der Aufstand<<,
>>Frauen<<, >>Der Dialog«, »Vorge-
schiehte<<, >>Kirche<~<, >>Soziale Bewe~

gungen<<, »Die Karawane der Karawa—
new, »Der Konvenm und >>Die Wah—

len«), ein Fete-Essay (van SF-Redak—
teur Herby Sachs; Anm. der SFdied.)
und drei ausfflhrlichere theorelischere
Beitrfige trage'n dazu bei, dafl man sich
schon nach den wenigen Seiten der

Einffihrung durch die Herausgeber
sehnell in diesem Standardwerk wohl-

zufiihlen beginnl. Die Autorinnen uncl
Autoren wagen sich aufden schmalen
Grat einer Berichterslattung, die gfin~
gige journalistisehe Informationsmu-
ster bewuBtnegiert. aber auchtrotz tier
wohltuenden Nfihe und Verbundenheit

Eine Zeitung 1

M Projekten

Monatszeitung

mew-amaze
‘ 3

. .69636 Heidelberg
‘

Fenler der intemfitidnalinmusbei‘i/c- --

gang mitreflektiert and vermeidetlWehrend Mexico in den Angen iler
wesuichen Well; ale eine Manovfier-
mas-5e aus Dollar-Hotel], bilateralcn
Winsehaftsabkommen and mumm-
tionalen Konzemen erseheint, rm:
dieses Buch diejenigen in den Minnel—
punkt, auf deren Rfieken allies nugge—
tragen wird: die Indigenas aus dem

bankmiien, ~ den Eesnebnngen eincr
ant" Ansehluflféihigkeit nail internatio-
naler Anerkennung emiemen Regio-
rung geopferten, —~ afidliehen [Ind firin-
sten Teil des Landes. ‘

Wfihrend die Séenwemnnktkapncl
Eiubliek in diekulmmllen and sozialen
Gewachaenheiten einer unterdrfiektén
and ansgebeuteten Minderheit gebeln,
mit dem Ziel, nie wieder sieht» and be-
greifbar zu maonen, Vereuchen die

iheoretischeaneilrfigfifi; den Aufstandin einem grfifieréii Rahmen Zu anti-
zipieren. Was

‘
bedeuten eigenuie‘h

GATT— and NWA—Abkommen flu
eine Bevolkerungsschieht, deren
Warentauscm and semi: Lebensver-
helmissedadureh aufclen Kopfgestellt
werden? Wie vernalten eieh Subsi-

stenzproduktion der Ban-em and Ex-

Dormubventionen £168 filtrates zuein-
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, e

i
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ander? Wie liberal ist eigentlich das

>>neo~liberale<< Wirtschaftssystem in

Mexico, and in wieweit haben wir es

mlt einer globalen Krise zu tun, fiir
Welche die Verhfiltnisse in Mexico nur

allzu symptomatisch sind? Die Uber-
10gungen,diehierzu angestelltwerden,
gehen weit fiber das hinaus, was unser

auf cine Guerilla aus den Bergen der

Selva Lacandona zwangsverengte
Blrck eigentlich bishcrzugelassen hat.

So wird in einem anderen Beitrag
der Fragonachgegangen, welcheRolle

def EZLN fiber ihren Status 315 Armee
hlnaus zukommt, inwieweit sie sich
durch ihrc Absagc an Machtanspriiche
und

dcr freiwilligen Unterordnung ei-

llcr zrvilen oppositionellen Bewegung
UPCrbaupt mit den Befreiungsorga-
msauonen dcr achtziger Jahre in Nica-

regUa odcrGuatemalavcrglcichen-lfiBL
Eme militante Bewegung, deren Leil-
SPruch »Alles ffir alle, nichts ffir uns<<

lautet und die filr die »Toten von

immer<< eintreten, »die gekommen

waren, um zu sterben, doch diesma],

urn zu leben«. Und die anstatt sich als

Avantgarde zu begreifen, der Gesell-

schaft, der ominosen »Zivilgesell—
schafm, den Ball geradewegs zuriick

in die Arme wirft.

Natfirlich kreisen vieledieserFragen
auch um die Person des Subcoman-

dante, dessen aufeiner Memebene sich

zu verselbstiindigen drohendes Cha—

risma mancher Priifung unterzogen

wird. Als Marxist anfang der Achtziger
in die Selva Lacandona aufgebrochen
und heute als Vermittler und Uber-

setzer indianiseher Kulturan der Spitze
der EZLN téitig, steht er natfirlich

mitunter im Mittelpunkt mancher Bei-

trfige dieses Buches, was zur Versach-

lichung der Situation 11nd Entmysti-

fizierung einer einzelnen Gestalt nur

dienlich ist. Doch bleibtder Charakter

der Einsch'étzungen wohltuend in der

Ums Leben erzahlen

1

“Wir beide”, schreibt Paul Parin in

; seinem Nachwort “Wie ich erzfihle",
das in Wahrheit eine Liebeserklfirung
ist," Goldy Parin Matthey und ich,
sind 53 Jahre zusammen und haben
uns noch léinge nicht alle Geschichtcn

erzfihlt, die wir einander erzahlen

miissen.”

Wenn ja, warum? Und wie?
,

V I; 1‘wa
m

Miissen wir einander erzéihlen?

Foto: I-Ierby Sachs [transparent

Schwebe. Wenn Marcos eine seiner

Presseverlautbarungen mit Sfitzen wie

>>Gesundheit und einen Regenmamel
(gegen den Regen und die Aufstands—

bekéimpfungseinheiten)« beendet

(»Die Geschichte vom alien Antonio<<),
dam ist eine der Folgerungen der Au—

toren,niimlich van/ans Chiapas lemen,
mitunter aueh schlicht so auszulegen,
wie Wolfgang Dietrich seine Ausffih—

rungen im Kapi tel >>Die wfitende Erde

Mexicos<< beenciet: »’Ya basta’, aber

bittekeinen Revolutionstourismus und

keine Hilfsliel’erungen nach Chiapas! «

Denn die Geschichte wurde dort rie—

senhaft neu geschrieben. Ein B uch wie

dieses,dasselbsdcritiseh dieFmgenach
der Solidaritiit und ihrer Form milcin-

bezieht, bmucht sich deswegen nieht

kleiner zu machen. Sehon gar nicht in

einer Zeit, in der das Schicksal der

Bauem in Chiapas nieht mehr Auf—

sehen exregt, als der Sack Kaffee, den

sie nicht einmal produzieren konnen.



Uns sei, seln’ieb Walter Benjamin - im

weiteren alle Zitate nus seinen “Be'—'

trachtungen zum Werk Nikolai Less-

kows", Der Erza'hler, aus dem Jahre

1936 - uns sei “das Gesiehertste miter

dem Sicheren, nelmlieh das Vennfigen,

Erfahrungen ausznlausehen, genom-
men.” Dem “Erfahrung, die von Mund

zu Mund gem, ist die Qnelle, aus der

alle Erzélhler geschfipft haben “.

WerOderwas hat uns dies Venniigen
genommen? Die FlieBbandkultur und

der Konsumismus, d.i.The American

Way ofLife, derweltweit, wie Pasolini

beklagte. gestandene regionale Kultm‘

ausdrficklicher vemiehtel babe, ale es

dem Faschismusje moglich war. Uncl,
darin enthalten, jene Barbarei des

“Sich-zu-Tode—Amfisierens”,die fre—

cherweise “Informationerevolntion”

genannt wird.'darunter das himldh-

mende CW—Gas. das - wit haben im-

mer noch die “Bilderdes Golflcrieges"
vor Angen - Propaganda als Wahrheit

verkauft. Geschichtenerzdhler der

Modeme: Goebbels. Reagan und der

ResL

“Der seBhafte Ackerbauer und

der handeltreibende Seemann” ver-

kfirperten einst den klassischen Er-

zéhler,den“AlnneisterdesBudhlens”;
“der Handwerketand abet war seine

hohe Sehule. So hafle “an der Er‘

zdhlung die Spur des Erzfihlenden wie

die Spur der Tfipferhand an der Ton~

schale”. Der Kapitalismns mit seiner

Flielibandkulmr,derZersehlagung der

Grolifamilie, seinen Biirokralen und

Managem, seiner Hegemonie des 24-

Stunden-Tages lieB zuclem “die Er-

fahrung des Todes versehwinden”.

Diese enmpricht nieht dem Anblick

von Leiehenbergen in der Glotze

(Bosnien, Somalia, Haiti etc.) und den

Hollywood~ und Hong Kong—Schin-
ken, sondem war das Mit-Erleben, das

Mit—Erleiden den Todes der Ndchsten.

Biirokraten und benfigerisehe Halb-

6k
m

o l. nX
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getter in Weili haben seit langem den
Tod enteignet: Er findet in der Absen-

clerung statt, im klinischen Weili der
Tolen Trakte, den Intensivsmlionen
Oder - wenn man an: ist — den Resen-
kammern deg Krankenhansee. Paul
Parins Erzfihlungen scheinen Benja-
mins Forderungen vfillig zn entspre-
Chen. Seine Erzfihlungen sind enge-
mein handwerklich, schildem aulier-

gewtihnliche Erlebnisse auBerge-
wohnlicher -und gewfihnlicher Men-

schen, und die Erfahrung; den Todes
oder der Todesgefahr spiel: eine enor~

me Rolle in ihnen. Der Band beginm
mit der “Ergéinzung einer' Grabrede”

(auf den Vater); in der zweiten Ge~
sehichte springt Geoffrey, der stem

Glijck hat. dem Tod gerade noch 30

von der Schippe; anel Ignaz in “Der

Latemenanzlinder”, der“in derFamilie
als dumm older besehrfinkt gall”, nutzt

seinen gesunden Mensehenversland
und entgeht dem Holocaust; die Er—

zahlung aber endet mit der Frage, “ob

Ignaz jun. den Aufstand von 1965

liberlebt hat”. In “Ein Fall von Trunk-

sucht” wird diese Kxankheit. clieoft als

“Laster” bezeichnet wind, zum Wider-

stand: Eine ehemals aktive Partisanin
der Tito-Armee wircl zur Gattin eines

(Bundes~)Staatspriisidemen and vet-

zweifeit an der Bfirokratisierung nnd

Stalinisierungihrerfrfiheren Genoesen,
und dieGeschichteendetmitdermaka-

bren “Trauerfeier flit die Heldin des

Sozialismus:".

“Ein Damon, mit Named Schizo-

phrenic" tenet Paul Farina Kindheits-

und Jugendfreund; und die an Lorcas

Klage um Ignacio Sanchez Mejias”
gemahnende Erzfihlung is! (nieht nut)
dieTrauerarbeitdes Psychoanalytikers
Parin , der wederverdrfingen kann noel:

will, cler sich viele lahre Spiller, immer

noch reibtan seiner“Gieichgliltiglceit”.
die “professionell geworden war", der

1 7

sieh niehtabfindei mitdem Gedanken.
dad sein “ungliieklioher qund nicht
mehr und niem wenigex ale dines jener
nagischen smememmmiiaendn
sich ein Psychoanalytikerznbefaeeen
haedie ihn abet mit der Zeit linge-
sehoren lessen” .

,

.

i

“Gelélhmt in ohnmdehtiger “Wan. einer
vom anderen abhdngig. mull lie-h inn
nieht lessen” (8.109)

Paul Parin “mull mam lessen” and
“mud emdhlen’TSMZ).

'

‘

3 l
Selbsl in den widen tragikOmidehen
Erzdhlungen, die den Ham-d beenden.
ist der Tod slam present. 1m 1m die
(Anti-)Heidin.eine den:grandma duf-
gemkelte Barnum. dine unweigelilieh
geschildertemPersdnl’iehkeix. eine
“Kranlce” odeefl‘iymphemanin", wie
der gesunde Menéehenvei‘ntand ‘de‘r
Kopfamputierten sie‘uennen wilt-id,
ihre “Flinte im Ansehlag and zieiteand
den alten Hem; ‘Wenn jezzl; kein Has
kommt (so aueh der Titel der (3e-
sehiehie), creed” ieh Hind” “15in 5e:
kunden warez? ,i‘gfilfiSJm). ling wile
die in ELM. Grfibers insemiemng van

Teheehovs ”Ander langenSlmfle” ,wo
der Hieb mit derAm nacli einem Kopf
“eingefmren” wind: Stand-Rim. Abe‘r
der “"Has verleimaliarim Eradhluné
eiwaa inwimigKnm dd. Die fleeti-
iebensgesehiehw mfiamflid Golden
in der letzten Gesehielne “Karakul’i,
die dem Bush madame“ gibt. dd

Sehelmeneneicllddinerlehenslusligen
jddischen Kapitaligtenf‘amflie

'

mi»
sehen Slowenien and Kamia spielen
sieh am Bede verda-Folid won Weldkneg und Emmanuel: elm Es ist, wie
Sartre sage “der Annex-e”, der‘ den
“anderen zumiuden maehtfianll’arin,
(nicl‘n praktizierender) Jude. der “2114

fiillig” iiberlelit hat; Slowene, 09m:
ratchet mi: Schwelnemali, weili,‘ wie
Rater WeiB semen deli seine Heimat

e1genilich“AI£ddh’ng/lz id”.0m diesel
{mumadsierendd Grender ~

g nn
serves Jahrhunderte int: dew Emmet
Parin undenkbdr (56in Vater war audh
ein “grader Ef’zdhlef’, abet « anderefi
So erzfihlt er ~ We Schehezemde'e um
min Laban. um,“ win {liege - voiler
Win, Opdmiemni and Umie. ‘



4

Natursehiitzer bekilmpfen zu recht das

massenhaft und industriell beiriebene
Toten von Tieren, deren Pelze zu tragen

Stalussymbol von Witwe Neureich

Wurde. DieLammerderKarakulschafe

werden zwischen dem crsten und dril-
ten Tag nach der Geburt getotet. Ihre

verarbeitelen Felle, die “noch keine

Zerchnung...oder eine schwache... Oder
em ausgeprfigles Moire haben” (dtv-

Brockhaus Lexikon, Bd.14, 3.57)
heiBen “Persiancr”.

'DumpfeEitelkeitund Profilgiertijten
dlcse “nnschuldigen Liimmer”. Die

dilmm-dumpfe Phantasie der Macht—
gler lieB Herodes “unschuldige Kin—
der” abschlachlen. Es geniigt, gerade
gcborenes Lamm oder in derverkehrten

Gcgend dcr Well jiingst geborenes
Baby 211 sein: Der Tod ist gewiB. Es

geniigte, Jude, Kommunist, Schwuler,

friarchist in Deutschland oder seine'm

limzugsgebiet” zu sein und innert
cmes gewissen Zeitraums... Das weifi

Paul Parin. Was Wunder, daB er so

heiter ist!

5

Und weil er es weiB, und weil er nicht

nurErzfihler, sondem auchpraktischer

gift, Chirurg, Psychoanalytiker,
nopsychoanalyu'ker war, InLellek-

toeller isl, konnte es geschehen, daB

{amigo Kritiker dem Erzfihler Parin die
Intensive Reflexion des Erzahlten vor-

werfen, klagt Walter Benjamin doch,

uns erreiche“keine Begebenheitmehr,
dlC mehtmitErkléirungen schon durch-

"Ctzi were”, denn “alien groBen Erzéih-

10m seidie“Unbcschwetheilgemein,
mll der sic auf den Sprossen ihrer Er-

fahrung wie auf einer Leiter sich auf
und ab bewegen”.

Zu recht aber schreibt Karl-Markus
GauB (in: Literatur und Kritik, Salz-

blll'g, Nov.93), daB wir niehl mehr zu

emerkiinstlichen,Naivitéitzuriickkeh-
Ten ko'nnen, daB “in die Kindheit
hmabzumuehen, dem Psychoanalyti-
kcr so aufgeiragen ist wie dem Erziih-

121'”, beide in Parin “unausgesetzt da—
ruber stneiten, aber nicht miteinander

hfidem, einander versuchen, einander
3mm Besseren zu belehren, aber n’icht
danach uachten, den anderen auszu-

SChalten”. Es gingenichlim geringsten

dffl‘um,” die Subjekliviliit zu Lilgen,
S0ndem um das schmcrzende und shan-

nendeBemiihen, diese fiber mancherlei

Widerstfinde ersl richiig zu entfallen”.

Aber in Paui Parin slecktauch mehrals

die “Lebensweisheit eines alten Ge—

schichtcnerzfihlers”, er benuth sehr

wohl“éistl1etischesRaffinement",aber

so listig, so unlerschwellig, so ver-

sleckl, dais es damit eine wahre Be-

wandnis hat. Oder is: es Goldy, seine

Lebensgefahrtin, fijr die er alle Ge!

schiehten schreibt, ohne die er keine

schreiben wiirde, und die, wie er im

Nachwon gesteht, erengste Kritikerin

und sorgf‘ziltigste Leklo'rin seiner Er-

zéihlungen ist, die ihn dazu bringt, sein

“Bestes zu geben”. Das sei, sagte die

groBe Therese Giehse einmal, was"

die Lem verdienen, und meist kriegen

sie nicht ‘mal ‘was Gutes”.

Die Figuren, von denen Paul Parin

eniihlt oder die er erfindet Oder analy-

sierl, dieer lachen, leben, lieben, leiden

und sterben l'eiBL, sind unvergeBlich!
Und groB seine Kunst, uns die Grund-

zijge einer wahrlich nicht einfachen

Wissenschaft wie der Psychoanalyse
in zweien seiner Geschichten zu er-

ziihlen! Da fiberlrifft er den Allmeister

Freud, der ein groBer Stilist war und es

im “AbriB der Psychoanalyse” ver-

suchte.

Und so wird Parin sehluBendlich

doch, was Walter Benjamin vom guten

Erzahler erwartei: ”Ein Mann, der den

Docht seines Lebens an der sanften
Flamme seiner Erzéhlung sich voll-

kommen ko‘nme verzehren lassen.”

Nichts in diesem kleinen Band von

164 Seiten ist von jener falschen Un-

minelbarkeit, wie wir sie von gewissen
Produkten des Birterfelder Weges bis

hin zu Svende Merians "Méirchen-

prinz” kennen. Dieses Bueh some mehr

als einmal gelesen werden. Nein, bes~

ser: Nachts einander vorgelesen, wie

es Paul und Goldy macheril Denn Paul

Parin is: als Erzéihler “die Gestalt, in

welcher der Gerechte sich begegnel”

(Walter Benjamin).

Paul Parin: Karakul. Erzc'ihlungen.

Europiz‘ische Verlagsanstalt , Hamburg

J 993

*
vgl. auch: Interview van Heinz Hug

mil Goldy una’ Paul Parin in: SF-27

(noch lieferbar!)

Bficher aus dem

Trotzdem *Verlag

Maurice Brinton

Die Bolschewiki und

die Arbeiterkontrolle
Dokumenlalion des N iedergangs der mssi-

schen Revolution aufgrund der Hierarchisie-

rung der Partei, Staatszemralismus, das

"historische" Recht eigene Erkennmisse mit

Waffengewall durchzusetzen usw‘. 1368.,
10.-DM

Victor Serge

Die 16 Erschossenen
785., 7,50.

Der Prozess gegen Sinowjew, Kamenew

und Smirnow. Eincr der "Hohepunkte"
slalinistischer Séiuberungen gegen die "alle

Garde" der Bolschewiki.

Victor Serge

Eroberte Stadt
Die Schliisselfrage dieses Romans, der irn

revolutionaren Pelrograd spiielt, lautet: "Was

wird aus ans, wenn wir die Mach! haben?"

Serge besehreibl, wie aus Revolutionfiren,
die sich jedem Problem slellen, Personen

werden, die gegen ihre eigene Uberzeugung
handcln und nur noch aufs "Durchhalten"

setzen. Wenn aber nur noch das "Ziel" zéihlt,
werden selbstiindige Bewegungen abge—

wiirgt und "die besten Leute aus den eigenen
Reihen quuidierl". 1813. erméiBigt: 8.—

Victor Serge

Fiir eine Erneuerung
des Sozialismus

Serge beschfiftigt sich kritischmit dem sozia-

lislischen Regime der UdSSR, dem neuen

russischcn Imperialismus der Bolschewiki,

dem Massenmord an sowjetischen Schrift-

stellem sowie dem Tod Trotzkis. Er be-

leuchtct in programatischen Aufsitzen die

Mach: und Grcnzen des Marxismus und

slellt ein Konzept fiir die Emeuerung des

Sozialismus vor. 140 8., 9.-DM

Trotzdem * Verlag
PF 1159

7111 7 Grafenau/Wiirtt.
‘

Tel. 07033-44273

SF 1/95 [65]



n:—

Leserlnnen—

briefe-

btm Abalat‘“: Wasist Deutsehland .

- z‘ur Gesuhichte und Idwmgie eims

folgenreichen militiamen Knnzepts,
‘

SF 51,. 4/94

Der Artikel "Was ist Deutschland" von

Abalataim SF-Sl brachteeinc gum. geraffte
und konzentriene Zusammenfassung des

linken Antinationalismus,‘ der zur Zen -

emgegcn eigenem Bekunden ~ die links-

radikale Debaue um die nationale Frage
dominiert. Gut wax-en die Passagen zur

Konstruktion von Nation. der I-linweis da—

rauf. daB es keine natfirlichen, nationalen

Einheiten gibl, sondem nur cine mehx oder

weniger unfreiwillige und gewaltsame

Integration in ein nationales Projekt. Die

Entstehungder sogenanmenNationalspra-
Chen ist somit zu verstehen als Vereinlheii-

lichung von oben, sei es zentralistisch wie

in Frankreich, sei 65 2113 tendenzicll fiber—

regionale Ausgleichsbewegung wie in

Deutschland.

Die daraus gezogene Konsequenz, es

gibe keinenationale Frage, auger 2115 0:03-

raumpolitik spfitfeudaler ode! bfirgerlicher
Machteliten, ist allerdings so falseh wie

die Beschreibung clef Entstehung dcr gros-

sen europiiischen Nationalstaalen richlig
ist. Es wire ein Leichtes gewesen, Abalata

ffixdennachtriiglichen De-faclo-Ratschlag
an die Adresse der ehemaligen Kolonien,

"Ach, wan ihr dosh beim Mutterland

geblieben" in klassischet Amiimp-Manier
den Vorwurfdes arrogamen und bomierten

Metropolen-Chauvinismus zu machen.

Aber daft}: ist der Abalata—Text m.E. nichl

zuletzt wegen der Beschreibung der Kon-

stmklion van Nationalstaalen zu gut.
Zweitens is! dam Antinafionalismus von

Abalata seine Redlichkeil durchaus abzu-

nehmen.

Aber diese aminationalistische Red-

lichkeit bietet keine Antwan ffir die Bevfil-

kerungin‘Norddeutsehlan "zum Beispiel,
die sich spatestens seit Einfilhrung der

allgemeinen Schulpflicht cine Sprache
austreiben lassen muB. die sie selbst in der

Regel nicht als deutschen Dialekt begreift,
und die auch lautgrammatisch eindeutig
vom Hochdeutschen unnl den ihm zuge-

ordnezen Dialekten zu umerseheiden isz.
Erst recht bietet der Antinatlonalismus

keine Antwan Hit die Be‘vélkerung in der

"Ostmrkei" - um ein unvergleichlich kras-

seres Beispiel zu wfihlen -

. die ihre Dérfer

bombardieren lessen muB, wail sic sich

eben nicht ihre eigene Sprache nehmen

lassen will.

[66] SF 1/95

Der Antinalionalismus slehI sozusagen

mitreinem Herzcnand gebundenen Hfinden

vor cinem rasenden Ungeheuer. Den ein-

zigen Raischlag. den er Opfem naiionaler

Untcrdrilckung gcben kann. ist der. den

Kopf noch wcilcr cinxuziehen. D313 das

cine Emplehlung ist, die bestehenden Euge-

nannten Naiionalstaaten nicht anzun’ihren,
is! offensichllich. Da nmzt auch der Hin—

weis auf den Kampf fur cine egalitiii'c
befreite Gesellschaft nichts. War die

Verhiflmisse in der Tfirkei zum Bcispiel
auch nur im enlfemtesten kcnnt, wird

zugebenmfissen. daBdoneiin gemeinsames

emanzipatorisches Projekt aller Umet-

drilckten zwar kein illusorisches, abet ein

absn'akies Unlerfangen ist. das konkret

gcfullt wcrden muB. Ohne cine Beschrei-

bung der Rolle der kurdisehen Selbst-

bestimmung wird das nicht zu haben sein.

Wir milssen uns damit abfinden, daB

nunmal im ausgehcnden ZOJahrhunclert

ein Rfickfall in irgendwelchc vomational—

staatlichen Idyllen unmiiglich ist. mal

abgesehen davon. daB diese Verhfilmisse

so idyllisch auch nicht waren. Und den

Weg in die Zukunft mit der abstrakttm

Erklfimng einer allgemeinen Emanzipation
zu bestreiten. ist mehr als magcr. Konl-zret

wire diese Emanzipation undenkbar bei

gleichzeitigem Zwang zux Aufgabe der

autochlonen Sprache innerhalb dieses

Projekls. Wenn sich aus dem untergegan—

genen sogenannten Realsozialismus ir—

gendetwas lemen liiBt. damn die Tatsache.

daB cine nur abstrakie Befreiung, die niclit

auch konkret und greifbar isi, ein Ding dc:

Unméglichkei! isl.

So sichcr wie Alkohol gegen Kata?

hi1 ft und Arsen gegen Axsenvergifmng, so

sicher lilBt sich der Teufel. mit dam Beel-

zelbub austreiben Das heilBt, daB sich die

revolutionfirc Linke dex nationalen Fr‘age
anzunchmen hat. gleichgfihig ob es ihr nun

das antinationale Gcwissen gestaltez ode:

nicht. Konkjel heifiz das die Vmwidigung
des Rechls auf nationale Selbstbestim-

mung. also des Rechts auf Lostrennung.
DaB das Pflicht zur Lustremiung, also

zwangsliiufig Separatismus und isoliene

Emwicklung bedeutet, glaubt auBer sturen

Antinationalen nut braunes Gesindel vom

Schlage Alain Benoists. Und filr die bi}:-

gerlichen Nationalstaaten selbst ist die

Phrase vom nationalen Selbstbestim-

mungsrecht ohnehin nut ein Vehikel zur

Ausdehnung der eigenen winschaftlichen

Einfluflzonen. wie das Beispiel Jugoss
lawien zeigt. Bildlich gespmchen bedeutet

das. daB die Kanone umgedrehl warden

muB; die nationals Frage kann cine von

mehreren Waffen zur Zerschlagung der

bfirgerlichen Nationalstaaien sein.

Selbst hartgesouenste Antinationale

werdcn zugelben milssen, claB bei der

Bildung der bfirgerliclwn Natienaistaax‘en
nicht nur verwandte Dialekte fiberdaehl

warden, mndem in der Regal anch. MC

smkmrelle Sprachgrenmn fiberschritten

warden sind. Imabhimgig davm, deli diesc

Smachgrenzen nicht fame gwgraphischc
Linien sein mfism. Far (fie dawn berm!"-

fem: Bcvélkerungjmseimeoicher firman

mach: dag jcdcnfalis Iain mhablieh William 5

Mali sprachlichw: Entfmmdmg aim,

Beim Beispiei des angenmwn "pian—
deutschen" 3131"than mag deli vial-
leicht nicht filr aila safari emailibax win.
Basset geeignet iat hint 251cm: dun Beispiel
der Brmagne. wt.) aumcmm Dialekt uml

Standard zwei vmchiedmm Endowm-

piiischen Sprachmweigm angehfirm‘ mini

das Beispiel cine Easkmfimdas, wo Ban
kisch and fipaniwh minim viii mm ge-
meinsam haben. ale; dull» baiting Sprmhen
sind.

V011: nationaler Untadrflekung betmf—

fienerBevéflkennigbleibtgamichm mdetes

iibrig, ais ihre Recline: qmi-«natiomiistisch
zu formulieten. Die Gefahr mmfitfimr Er}—
s‘cammg bergen alle mvolufionfiwn Pm:
zesse; das mu naii'malm Eefiaiun‘gabe‘r
wegungen anzukreidem iii; 61mm and

nugerechz. Die heutzumge eiwas in. Vex—

gessenheitgerawnapalfisflnemisehe Linke

(M18! eds pmmimintes Bleispiel tier link:
Republikanismus inIrImd migen,dafl sich

bier Befmiungsbawegungm cm Gefahx

dumhaus bewuflt 55nd, bei nine! um ab—

suakzen Ferdemng natinnaler Seibstbe~

stimmung den repressivm Charm des‘

burgctlichen Natinnalsmazs ~m fimeEh‘:
men. Konkret warden flier ciie Politik der

nicm exldusiv vmmdnnm nationalen

Bafmixmg mic vamteiimigm vim Basin»

damokmtie 11nd Iibmfiimn Sozialiamus‘
verbunden. Eine minke Palitik mit dem

Smamwrmtismus dew WfisfischmTar»:
kei zum Beispiel glaichzusmzm. Mafia.
wic redIich much inane: gemeim. finial:
and Bimen zusammmzfihim. {Mmi

Schlimmeres! ‘

Deutschland vmacke! Lever daod as

Siaavf

Th. Jespm‘m, 2.22 Helmmdt

‘

hit. Der SF als Queue der Gwen.

Dmkussiom..., 59351 (4/94)

Klaus Schmitt

Klaus Schmitt and Min Umfeld sind‘
sichmlieh nicht in dex Lafie die: mamm-

stische Szene zu unmwmfim adeir maB'

geblich zubeeinfliwmm Tmmiem wundert ‘



mich immcr wicder die uncrlriiglichc To-

leranz
gcgcniiber jemandcm, dcr Eugenik

propagicrl. Klaus Schmill darf fiberall sei-

nci1CugcnischenSeheiBloslassen,nurwcil
er lrgcndwie auch cin Linker isl. In linkcn

Zusammenhiingen habcn EugenikcrInnen
fiber nichls verlorcn.

Mil Klaus Schmill isl cine cmslhafle

Auscmanderselzung nichl moglich, Gog-

fcrInnen Worden als "SlalinislInnen" undl

IMarmsLlnncn" bczcichncl. Allc Kriliker—

“TH-3n sollcn in die marxislischc bzw.

Slalmislischc Eckc gcdrangl wcrdcn, um

51c dann abzuqualifizicren.1ch wurde von

{(18115 Schmill in der Contrasts sogar als

rotor-Faschist" bczciclmcl. Die Bcgri'm-
dung lsl rclaliv cinl'ach: Wcr gcgcn Silvio

GCSCII isl. muB [fir Milosevic, Illr die

bosmschen Serben scin und muB nallirlich

auch fur den Volkcrmord und die Massen-

XergCWalligungen sein, und isl deshalb ein

lolcr Faschisl". Klaus Schmill inlercs—

51$an die wirklichen Posilionen der Ange-

il:
ffcnen nichL ilim und seincn Anhiingcr-

[Elfin
gchl es ausschlicBlich um cine Dif-

in ‘gffung.
Auch auf eincr Veranslallung

SOIChllzcnliausen (bei Kassel) vcrlral er

Wir ale] Answhlcn. Dorl behauplele or, (1:13

cincn 1:]Eugenikcrlnnen scion, und sprach

Sich d
ann dircklnan und fraglc 11m, ob or

V
_

Cnn

in
mm: dickc Frau mil Brille"

srliebcn wurde. Klaus Schmill isl Euge-
mkcr und Amifcminisl und dies rcichl —

auch ohne Krilik an Gescll — aus, sich von

1hm zu dislanziercn.

1.“ der cspero (neue individualanar-

Chlslischc Zeitschrift, Formal A-5, Anm.

der SF—Red.) Nr.l isl nichl nur cin Arlikcl

Von Klaus Schmill abgedruckl, sondcm

def CSpcro-Rcdaklcur Uwc Timm machl

aUCh noch cinige Anmcrkungcn zu Helmul

Cfifulz. Helmul Creulz isl Milarbeiler der

Zeilschrifl"DcrdrilleWeg",das Orgundcr
6k0ffiSCIlISIISChCl’1 "Frcien Sozialcn Union

(FSU)". Die FSU ficl in den 80cr Jahrcn
durch ihrcn Hang zur Verschworungs—

lheoric auf. Helmul Crcul'l. hiell cinigc

Yorlriige in dcr Hcimvolkshochschule

Collegium Humanum" in Vlolho. Diese

Wild vom okoraschislischcn "Wcllbund

Zum Schulze dcs Lebcns" (WSL) gelragen.

chscr hal Konlakle zur ODI’. NI’D und 211

Nalionalrcvolulioniircn und Neuen Rech-

‘N‘m-
Der WSL wurde u.a. Von chemaligcn

SDAI’~Aklivisllnnen gcgriindcl. Der

s
SI.«f’crbrcilele in den 80cr Jahrcn anli—

cmmschc und vcrschworungslhcorclische
Scliriflcn. Wcr mehr iiber das "Collegium

8331mm" wiSscn will, kann beim AKE-

fur 6’181’35Wcrk, IIorslweg 11.32603 V10£h0

fiber;
M m Briefmarken cincn Reader

An

‘19

gollegium Humanum"bcslellcn.

F {Heine slall Frciwirlschafl!

1:Clhcn & Glfick
1‘1ch 8-1 Anarchie

Louis Lerougc, Kassal
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SF-Register
Register/Gebundene Jahresbéinde

Das Erscheinen des SF- Registers fiir die ersten 50 Aus-

gaben,hrsg. von Jochen Knoblauch, hatte sich unerwartet

verzogert, weil die Druckmoglichkeit in Berlin doch nicht

so giimslig war,wie erwartet. Um das Register in Karlsruhe

drucken zu las‘sen, muBte es aber zuerst umgebrochen

worden. Fur alle, die es bereits beslellt haben, ergab sich

deshalb eine Verzogerung. Bei Erscheinen dieser Ausgabe

des SF “1' rd es alber endgiiltig vorliegen. Das RegisterumfaBt

72 Seilen, alle Bein'age wurden unler derjeweiligen Ausgabe

aufgenommen, dazu enlhalt es ein Auloren—, Photographem,

Ons- und Schlagworlregisler. Das gauze koslel nur 10.—DM

zzgl. Porto, ein Preis, der durch die Gratisarbeil Knobis mog-

lich wurde. Wir warren auf Eure Beslellungen. Wer das

Regisler als Word—Dalei (fiir DOS) Oder als Pagemaker-Dalei

(fiir MAC) auf Diskette haben will, kann dies ebenfalls fur

lO.—DM beslellen.

Die gebundenen Jahresbénde des SF konnen das Stiick

flir 50.-DM incl. Register bezogen werden. Wer seine eigenen

Nummem gebundcn haben will, kann uns dies milleilen und

uns die enlsprechenden Ausgaben zusenden. Bei uns sind

derzeil die Jahrgiinge 1989—1994 bcslellbar.

Neue Logerraumakiion:
Alie SF-Nummern,

viele mil zeiflos interessanten Beiirégen,
im Ser—Poket billiger!

Wir bielen gcgen Rechnung drei Pakele zu je 10.- DM (zzgl.

5,50 Packchcnporlo pro Einzelpakel, alle 3 Pakele zzgl. 7.—

Pakelporlo) an:

Paket 1 (enthiilt die Nummern 24-31, u.a. mitz) Kfinsller und

Gescllschafl (Palriarchalskrilik v. Slcfan Schlitz), Bewegung 2.Juni

(v. Ralf Reindcrs). Pauiarchalskrilik (v. Rosella di Leo), Interviews

mil M.Bookchin, P. Parin. M.Foucaull, der CNT; IWF (v. Dellef

Harlmann). Kullurkrilik (v. Herby Sachs), Medienkrilik (v. Jorg

Auberg), Panik und Polilik (von Agenlur Bilwel), Leiharbeil in der

BRD (v. Thomas Schupp)

Paket 2 (enthiilt die Nummern 32-39, u.a. mitz) Sexlourismus und

Fraucnhandel (v. Anita Wilmcs), Nalionalismusdiskussion. Sub-

sislcnz (v. Veronika Bennholdl-Thomsen). Sozialer Okefeminismus

(v. Janel Bichl). Nalionalismus und Befreiung — Kurden (v. Roland

Ofleringer), Gegenoffenllichkeit (v. Jorg Auberg), Doitschstunde

(v. LUPUS), KIieg u. Geschwindigkeil (v. Ulrich Brockling)

Paket3 (enthfiltdieNummern 40-47,u.a.mit:)Pogrome beginnen

im Kopf (v. Wolfgang Haug). Dcsinformalion u. d. Golfkrieg (v.

Noam Chomsky), Inlcrviews m. Julla Dilfurlh. Ollo F. Waller,

Noam Chomsky, Libcrliirer Kommunalismus (v. Murray Bookchin),

Kricgslrcibcrdiskurs (v. Klaus Schonbergcr). Slaallichkeil als

Okkupalion (v. Michael Wilk). Mcdiemandale (v. AFRIKA),

Eurozenlrismus (v. Karl Rosscl), Kullurchauvinismus (v. Herby

Sachs). D5 Jahr 501 (v. Noam Chomsky). Okofaschismus (v. Peler

Bierl). Fraucnpolilik im chide dcr Herrschafl (V.Encamacién G.

Rodriguez). Liberliirc Tage, ZEGG (v. Louis Lerouge). Frauen-K2-

Ravcnsbriick (v. Ilse Schwippcr)

Rijcklilel Folo: Hacky Hagcmcycr/lransparenl
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